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Aus der Poetik des Aristoteles geht zweifellos hervor, dass der Philosoph vier Arten der Tra-

godie unterschiedeii hat: die einfache und verwickelte, die pathetische und ethische. Schon diese

blosse Aufzablung legt demienigen, welcher sich dieselbe unbefangen von den verschiedenen An-

sichten der Gelehrten vor Augen halt, die Verrautung nahe, dass die Einteilung auf zwei Unter-

scheidungsgriinden beruht, von denen sich der eine auf die Form, der andre auf den Inhalt bezieht.

Die einfache und verwickelte Tragodie griinden sich auf ihre dramatische, die pathetische und

ethische auf ihre tragische Beschaflfenheit. Doch ehe wir das Wesen der einzelnen Arten darstellen,

muss ein Irrtum beseitigt werden, welcher allc Arten in gleicher Weise beruhrt, und (lessen

Richtigstellung fiir das Verstandnis derselben von grosser Wichtigkeit ist. In der modernen

Tragodie hat sich im Laufe der Zeit eine sehr kunstvolle Anlage herausgebildet. Einleitung,

Hohepunkt und Katastrophe bilden die drei Pfeiler eines pyramidalen Baues, deren Bindeglieder

die Momente der Steigerung und des Falles ausmachen. Denselben Bau hat man nun auch in

der antiken Tragodie fiuden wollen. Gustav Freytag
1

) z. B. hat die erhalteneri Dramen des Sophocles
nach den fiinf genannteu StUcken gegliedert. Von diesem Bau der modernen Tragodie gehen auch

die Erklarer der aristotelischen Poetik aus, wenn sie unter Schiirzung und Lb'sung, als welcbe die

Teile der Fabel bilden, zwei zur Darstellung gelangende Halften des Dramas und unter der Meta-

basis einen Punkt, den Hohepunkt desselben verstehen. So sagt Vahlen 2
): ,,Die Handlnng des

Dramas ist ein Situationswechsel, ein Uebergang aus Gliick zum Ungliick und umgekehrt. Auf
ihn bereitet die eine Halfte des Dramas vor und ihn fiihrt die andre Halfte zum Ziel und Schluss."

Und Reinkens 3
): ,,Die Mitte bildet also der Moment des Gliickswechsels". ,,Da namlich Peripetie

und Erkennung die ^Erafiaaig, den Uebergang, also den Punkt, wo die Schurzung anfhort und
die Lb'sung beginnt, naher bestimmen u. s. w." Doch dem kunstgeiibten Sinne Gustav Freytags
ist es andrerseits nicht entgangen, ein wie grosser Unterschied hinsichtlich der dramatischen Ge-

etaltung zwischen der modernen und antiken Tragodie besteht. Das antike Drama, wie es sich

nach Aufhebung des inneru trilogischen Zusammenhanges entwickelt hat4), enthalt im wesentlichen

!) Technik des Dramas S. 147 ff., vrgl. Giinther, Grundziige der tragischen Kunst S. 407 ff.

2
) Sitzungs-Berichte der phil.-hist. Cl. der Wiener Akad. L1I S. 132; vrgl. Ueberweg. Anm. z. Uebers. 82.

3) Aristoteles. Ueber Kunst S. 51 u. 316.

4
J G. Freytag behauptet S. 137 mit Recht, dass Aeschylus in seinen Trilogieen grOssere Teilatticke der

Sage als Unrecht, Verwicklung und Losung mit einander in Beziehung gebracht zu haben scheint; vrgl. Giinther,
S. 66 f. Doch irrt Freytag mit der Meinung, dass die oben erwahnte Art der dramatischen Gestaltung fur So-

phocles charakteristisch sei. Allerdings liebt es Euripides die Darlegung des gesehurzten Knotens sehr ausfuhrlich

zu geben und den Prolog zu einem epischen Gefiige zu erweitern, doch dass iene Art auch von ihm und den

iiingeren Tragikern befolgt worden ist, werden wir dadurch darthun, dass wir dieselbe in der Medea des

Euripides aufweisen, als welche Tragfidie, wie Freytag a. a. 0. behauptet, einer modernen entsprechend gebaut igt,

Tergl. S. 3 Anm, 3.
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nur die zweite Halfte des modernen Dramas und setzt etwa am Hohepunkte desselben ein. Die

Voraussetzung der modernen Tragodie ist eine gewisse Ruhe der Verhaltnisse, gegen welche sich

zu erheben der Held allmahlich darch seelische Vorgange oder durch aussere Umstande bestimmt

wird, bis sein Wollen zu einer entscheidenden That gegea iene ausbricht, welche dann wieder

anf ihn in verhangnissvoller Weise zuriickwirkt. In der antiken Tragodie dagegen wird die be-

reits gestbrte Ordnung der Verhaltnisse vorausgesetzt und nur dargestellt, wie dieselbe auf den

Helden wirkt oder sich dieser in ihr verhalt 1
). Soweit sein Wollen fur die Handlung massgebend

ist und dies ist, wie wir sehen werden, nur bei der geringeren Anzahl der Tragbdien der

Fall beweist er seine Heldenschaft nicht durch das Starkwerden, sondern durch das Starksein

desselben, nicht durch das Gelangen zu einem starkeu Entschluss, sondern durch die Bewiihrung
im Entschlusse2

). Die Handlung verlauft nicht in einem Aufwarts und einem Abwarts, sondern

in einer Richtung schliessen sich die Consequenzen der gestb'rten Ordnung zu einer dramatischen

Kette an einander. Antigone z. B. steht gleich im Beginn der Tragodie mit ihrer fertigen Willens-

entscheidung in schroffstem Gegensatz zu ihrer Umgebung und lasst sich weder durch die ange-

drohte Todesstrafe Kreons noch durch die liebevolle Vorstellung Ismenens von der Ausfuhrung
derselben abhalten. Der angstlich herbeieilende Wiichter meldet dem Kb'nig die Uebertretung

seines Gebotes, die ergriffene Thaterin verteidigt in trotzigem Rechtsgefiihl ihren Ungehorsam und

wandelt in dem Bewusstsein heilig gefrevelt zu haben den letzten Weg zum Felsengrabgemacb,
wo sie der tbtlichen Wirkung des Hungers vorgreifend die von Kreon gewollte Abwendung ihres

Todesgeschickes unmbglich macht und durch ihren Tod den Untergang ihres ungliicklichen Brau-

tigams herbeifuhrt und iiber den Kb'nig und sein ganzes Haus schmachvolles Elend bringt. Da
nun der Teil des Dramas von clem Beginn der gestb'rten Ordnung bis zum Ausgang die Ara/g

bildet 3
), so folgt, dass die vorgefiihrte Tragodie im wesentlichen nur die Lbsung des geschiirzten

Knotens enthalt. Die erste Halfte der Handlung, die Schiirzung selbst, d. h. die Darlegung der

Verhaltnisse, welche die Stbrung hervorrufen, liegt ganz oder zum grbssten Teil ausserhalb der

Tragodie und bildet gewissermassen den ideellen Teil derselben, welcher, soweit er sich nicht

durch Ruckschlusse aus dem spateren Zusammenhang ergibt, im Prolog vorgefiihrt wird. Daraus

folgt auch, dass der Scheidepunkt der Schiirzung und Lbsung als Ansatzpunkt der eigentlichen

Tragodie durch seine Wirkung nicht besonders herausgetreten seiu und keinen hervorstechenden

Bestandteil derselben gebildet haben kann. Wenn zur Darlegung der schiirzenden Momente
namentlich von Euripides bfter noch Scenen des ersten Epeisodions verwendet werden4

),
so haben

wir in solchen Erweiterungen des Prologs zwar den Keim zu dem zu erkennen, was man in den

modernen Dramen die aufsteigende Handlung nennt, doch sind diese Keime nicht zur Entwick-

lung gelangt und beschriinken darum nicht die Allgemeingiiltigkeit der Behauptung, dass die

antike Tragodie in einer Richtung verlaufend im wesentlichen nur die Lbsung eines geschiirzten

Knotens zur Darstellung bringt.

Diese Ansicht, behaupten wir, ist auch die Ansicht des Aristoteles. Zuniichst geht aus

der Definition von Schiirzung und Lbsung unzweideutig hervor, dass der Philosoph unter (.iKiapaais

nicht den Uebergangspunkt von iener zu dieser und uberhaupt nicht einen Punkt, sondern die ganze

Abfolge der Ereignisse versteht, welche den Schicksalswechsel ansmachen, so dass dieselbe mit diesem

selbst und dadurch wieder mit der Matt; identisch ist 1

). Was aber die Verteilung der Fabel auf

i) Vrgl. Freytag S. 135 ff. 2) Vrgl. Freytag S. 137 f.

3) Wir lassen bei dem Citieren der Kiirze halber die beiden ersten Stellen (14 . .) weg. 55b'29: Avoir

Se (eivat leyeis) rt)v oaio T^S aexys *? futaft&etws [ttxe 1 %ovs.
4
) Vrgl. S. 1 Anm. 4.



Schiirzuug und Losung anbetrifft, so scbeint Aristoteles TOD der Medea des Euripides wenigstens

die bei weitem grossere Halfte der Schiirzong zazaweisen und als Losung erst das Ende des

Dramas von v. 1317 an (Nauck) zu betrachten, in welchem das Innre des Hanses mit den Leichen

der gemordeten Kinder sichtbar gemacht und Medea dem strafenden Anne Jasons durch den

Wagon ihres Grossvaters Helios entriickt wird 2
). Doch die Entriicknng der Medea aus dem Macht-

bereich des Jason bildet ia nicht einen Umschwung in dem Gange der Handlnng, sondern die

steigernde Entwicklung der vorhergehenden Akte und die K ruining der Rache, welche die Kolcherin

an ihren Feinden vollzieht3
). Da zudem die Ki-oig an der betreffenden Stelle nicbt eine ganze

*) 55b30: ivaiv <5 Ttjv axo rijg dgyrij? itj? fitiafiaae to? jur^gi ici.ovg, Vl'.ieyto dc bfotv ftfr ctvai n/r tat

!<FX'J' *<*vrov rov fiioovg o ea^arov iartv If ov [terafialvciv el? cvrv/_iav xri.. Auch die Worte fjfrcaiarrtir und

v, die nach ihrer ersten Bedeutung noch mehr als fierapairetr auf einen Punkt hindeuten, gebrancht Ar.

im Sinne eines grosseren Verlaufes, dieses z. B. 51all, ienes z. B. 53a2.

2
) 54a36: yavegov ovv on xai rd ivasts r&v ftv&a>v l avrov rov fiv&ov av^iftaiveir xai fit/ utaxco tv rtj

BJTO [iqxavfjf xai tr rtj 'D.iadi ra XSQI rov

3
) Denn die Fabel des Stiickes ist folgende: Medea, welche dem Jason zuliebe Heimat und Elternhaus

verlassen, sinnt Rache gegen den treulosen Gemahl, welcher zur Kreusa, der Tochter des korinthischen Konigg

Kreon, in Liebe entbrannt ist. Diese StOrung der Verbaltnisse wird im Prolog durch die Unterhaltung zwischen

der Amme der Medea und dein Hofmeister ihrer Kinder, sowie durch Medea selbst dargelegt, welche aus dem
Innern des Hauses Klagegesang ertonen liisst und herausgetreten den korinthischen Frauen die ungluckliche Lage
der Weiber im allgemeinen und ihre eigne im besondeni schildert und die Absicht der Rache kundgiebt; von
den. Frauen selbst verlangt sie keine weitre Beihiilfe als Verschwiegenheit, 263. 1 lam it konnte der Knoten als

geniigend geschiirzt erscheinen. Doch der Dichter greift hier eben (vrgl. S. 2 u. S. 4 Anm. 2) zur Darlegung der

schiirzenden Umstande in das erste Epeisodion iiber, indem er den Gegensatz der beiden Parteien noch durch ein

steigerndes Moment verscharft. Denn Medeens Schmerz wird gesteigert und ihr Entschluss zur Rache be-

festigt, da Kreon sie in eigner Person des Landes verweist. Nur mit Miihe erlangt sie einen Tag Anfsohub,

angeblich um einen Zufluchtsort aussinnen zu konnen, in Wahrheit aber, um die Moglichkeit zur Ausftihrung der

geplanten Rache zu haben; nur gilt es fiir sie den Weg der vClligsten Rache ausfindig zu machen. Zwar fuhlt

sie sich stark genug, ihr Leben fiir die Erreichung derselben einzusetzen, 393 f., doch scheint ihr die Sdhne erst

vollig zu sein, wenn sie ihre Feinde zu Falle gebracht, ohne selbst durch deren Gewalt Schaden zu erleiden.

Vielleicht also, (lass ihr wahrend des erlangten Aufschubs ein nvgyog aa</>a/.ij$, 390, erscheint, der ihr nach der

Rachethat Sicherheit gewahre. Dann will sie insgeheira, durch listige Veranstaltung, 391, die Rache vollziehen;

Nur wenn sich der Port der vollen Rache nicht zeigen sollte, will sie sich mit der minderen Rache begnugen und

sich, des eignen Todes nicht achtend, mit dem Schwerte auf ihre Feinde stiirzen. Damit ist der Knoten noch

enger geschiirzt. Dass die zur Rache entschlossene Kolcherin zur That schreiten wird, erscheint zweifellos; mit

vieler Kunst ist der Zuschauer in Spannung versetzt, in welchem Grade und in welcher Weise ihr dieselbe ge-

lingen wird. Die Losung des Stuckes, welche zwei voile Drittel desselben fiillt, bringt also die Vollziehung der

Rache zur Darstellung. Dieselbe enthalt einen Schicksalswechsel aus Ungliick zum Gliick, indem das gegen die

Willkur des Jason und seiner koniglichen Verwandten scheinbar ohnmiichtige Weib zuletzt vollig obsiegt und
den treulosen Gatten zerknirscht und gebrochen vor sich sieht. Der Rachevollzug erfolgt aber in folgenden anf-

steigenden Stufen : Erste Stufe, 425 625: Medea racht sich an Jason mit Worten durch Vorhaltung seines Unrechts

473 f. und reisst sich vollig von ihm los, dadurch dass sie sein Anerbieten fur einen sicheren Zufluchtsort zu

sorgen schroff zuriickweist, welchen anzunehmen ihr die Mutterliebe hatte gebieten miissen. Zweite Stufe, 663

823: Durch die Ankunft des athenischen Konigs Aegeus erhalt Medea die Aussicht auf einen siehren Znfluchtaort

nnd die MCglichkeit zur volligen Rache, 769. Die fiir diesen Fall erforderlichen Mittel, welche sie 391 dnrch
AM.I

:
> xai atffi nur im allgemeinen angedeutet, legt sie ietzt auafiihrlich dar. Alles dem Jason Hebe, die neue Brant

nnd die Kinder, welches sie selbst ihm geboren, will sie vernichten. Wie schwer grade dieser Verlust ihn treffen

muss, 817, empfindet der Zuschauer um so lebhafter, als ihm der Dichter eben am Aegeus den Wert des Kinder-

besitzes vorAugen gestellt hat (Hartung). Dritte Stufe, 866975: Durch erheuchelteDemiitigung und scheinbare Rene
fiber ihren friiheren Trotz erlangt Medea von Jason die Erlaubnis ihre Kinder mit kostbaren Geschenken zur

inngen Braut zu schicken, angeblich, damit sie fur sich die Gnade auswirkten im Lande bleiben zu dtirfen, ia

Wahrheit aber, um die Empfangerin der Geschenke durch das diesen beigemischte Gift elendiglich zu tOten.



Abfolge von'Ereignissen, sondern nur einen einzelnen Punkt in derselben bezeichnet, so kann sie

nicht mit dem terminus technicus identisch sein, sondern muss entweder, wie das Beispiel der

Medea zeigt, die engere Bedeutung von n Schluss" oder n Ende
u der Tragodie haben oder

wenn sich das zweite Beispiel wirklich auf Jlias II 155 ff. bezieht 1

),
in der weiteren und allge-

meinercn Bedeutung von n Fortfuhrung
u und nWeiterentwicklung

u der Handlung gebraucht sein.

Darum kommt diese Stelle bei dem Nachweis nicht in Betracht, dass auch nach der Ansicht des

Aristoteles die Lb'sung des geschiirzten Knotens im wesentlichen den Inhalt einer Tragodie aus-

macht. Dieser Nachweis beruht vielmehr zunachst auf 55 b 25: I'OTI de notary TQaytitdia^ TO jueV 3lai$ TO

6s U'Oig, Tct jUgy ejto&sv xat evict TCOV law&ev TroAAaxct; ?] deaig, TO de koinov r
t lvoi$, welche Stelle

bisher infolge ienes anachronistischen Standpunktes teils fiir falsch gehalten, teils unrichtig erklart

worden ist
2
). Dieselbe entspricht iedoch so, wie sie iiberliefert worden ist, der tbatsachlichen Be-

schaffenheit der griechischen Tragodie und besagt: Die Schiirzung kann ganz ausserhalb des

Dramas liegen, des ofteren wird einiges von ihr aber auch in diesem selbst zur Darstellung ge-
bracht. Auch in den Worten, in welchen Aristoteles den angemessenen Umfang der Fabel be-

stimmt 3
), sagt er deutlich, dass die Abfolge der dargestellten Ereignisse sich nur in einer Rich-

tung bewegt und nur den Umschlag des Schicksals selbst, d. h. die Aratg enthalt. Dies wird als

die Meinung des Aristoteles schliesslich durch das Licht bewiesen, welches uuter dieser Annahme
auf c. XVIII. der Poetik fallt. Denn fast alle Erklarer haben in demselben eine folgerichtige

Gedankenentwicklung vermisst, da in dem 55 b 25 mit den Worten : taxi ds stuar^ TQaywdlag TO

ju*V dtait; TO ds Kvaic, und in dem 56 a 8 mit den Worten: dtxatov ds -/.at TQci'/yoiar cd^v -/at T^V
avTr

t
v htyeiv beginnenden Abschnitt von derselbeu Sache, von den Teilen der Fabel und deren

Beschaffenheit gehandelt werde, der dazw ischen befindliche 55 b 34 mit den Worten :

Vierte Stut'e, 1001 E.: Im Kampfe rait der Muttcrliebc verhiirtct die Kolcherin ihr Gemiit zum letzten und

schwersten Schritt der Rache. Nachdem sie von dem Boten freudig 1134 f., das Gelhigen des ersten Schrittes

vernomuien, vollzieht sie im Hause den grausigen Kindermonl. Der R.ichcwut des herbeigeeilten Jason durch

den Wagen des Sonnengottes entriickt, der sie zum Aegeus fiihren soil, weist sie aus der Hiihe die Schmahungen
des machtlosen Gatten im Bewusstsein angethane Schmaeh abgewehrt zu haben zuversichtlich zuriick und ver-

sagt ihm die Bitte die Leichen seiner Kinder bestatten oder auch nur beriihren zu diirfen. So erscheint Medea
am Schluss der Tragodie im vollen Triumpli fiber ilire Feiude. Dieser Ausgang wird von dem Dichter auch dem

Auge veranschaulicht. Die Siegcrin schwebt uncrreiehbar in der Hohc; gebrochen und zerknirscht blickt der zu

ihr empor, welcher durch seine frevelhafte Treulosigkeit all die Greuel veranlasst hat.

M Wie Hermann in seiner Ausgabe p. 101 als miiglich, Hitter in seiner Ausgabe p. liio, Diintzer, Ket-

tung der arist. Poetik Anm. 10!, Susemihl, Anni. 202 zur Uebers. u. a. als zweit'ellos hingestellt haben.

2
) Da man namlich allgemein mit der Vorstellung an die Stelle herantrat, dass die Tragodie beide

Halften der Handlung zur Darstellung bringe, uiusste die Stellung des Wortes .W./.<<^i<r hinter t'awOtv anstossig

erschcinen. Am schart'sten hat diesen Anstoss Hitter hervorgehoben, welcher p. 21(1 behnuptet, aus den Werten
tvta T<5r fo<otitv xo/J.axts folge, interdum totain t'abulam solutione contineri quod absurdum est lalsumque. Zur

Beseitigung des (Anstosses macht Vahlen a. a. 0. S. 132 (vrgl. Reinkens S. 51) die unmogliche Beziehung von

jio)./Mxi.f auf Maig (das ist in der Regel die Schiirzung}, Diintzer verbiindet es S. 75 und Anm. 135 mit fffodev,

die neueren Erklarer und Herausgeber stellen diese Verbindung auch ausserlich her, indem Thurot, revue archeol.

1863 II S. 293 den Platz von c^oi&fr und rior fo<o&tv zu vertauschen vorschlagt, Ueberweg, Susemihl2 und

M. Schmidt in ihren Ausgaben .-r<M/dx<? hinter f$<o&F.v stellen. Unsrer Auflfassung kommt nahe Ed. Miiller, Ge-

schichte derjTheorie der Kunst bei den Alten, welcher II S. 142 den Sinn dieser Stelle so wiedergibt: Die Haupt-
sache ist die Darstellung des Gliickswechsels selbst die vorbereitenden Ereignisse werden oft grossen Teils

ausser und vor das Drama fallen, so dass sie im Drama selbst u.s. w. Laas, der deutsche Unterricht auf hoheren

Lehranstalten, Berlin 72 S. 320 fiihrt den Oedipus als das Stiick an, in welchem die Schiirzung des Knotens ganz
ausserhalb der scenischen Handlung liege.

3) 51 a 11 : cv Sao) ficytdct xara rd tIxof >)
ro avayxaiov lyztt-ij; yiyvoftivdiv ovfifiaivci els vn'%ia.v ex

ia, cl; dvaiv%iav fitia/JdHetv, Ixat>6s Soo; eailv rov



ds
l'<5ij

tlal TtaaaQa beginnende Abschnitt aber von einer vollig neuen Sache handle, welcher sich

weder mit dem orsten, noch mit dem dritten Abschnitt in einen logischen Zusammenhang bringen
lasse 1

). Nur Diintzer2
) und Vahlen finden einen angemessenen Zusammenhang in dem iiberlieferten

Texte. Dieser Gelehrte behauptet
3
),

dass der Kern des Kapitels, auf welchen die ganze Gedanken-

entwicklung hin/.iele, in den Worten des dritten Abschnitts 56 a 10: TtoKfoi 6e Ttte&vreq ev

Atom -Muil$- deldfafKfiociel x^oraffSm enthalten sei. Doch iener angebliche Kern der drei Abschnitte

erscheint der Form nach eher als eine nebensachliche Bemerkung, und auch in Bezng auf die

andern Teile ist, wie Vahlen selbst zugibt, der von ihm construierte Zusammenhang ansserlich

durch nichts angedeutet. Das vermeintliche innre Band aber erscheint als wenig fest und haltbar.

Zunachst soil der zweite Abschnitt mit dem dritten in dem Zusammenhang stehen, dass gegeniiber

den sonstigen effectsichernden Mitteln, deren mb'glichst ausgedehnte Anwendung allerdings wun-

schenswert sei, Schiirzung und Losung als das wichtigste hervorgehoben wtirden; Tragodien,
welche diese beiden Momente in angemessener Weise enthielten, verdienten den unbedingten Vor-

zug vor andern darin mangelhaften Tragodien, mb'gen dieselben mit andern Knnstmitteln auch

noch so reich ausgestattet sein. Doch setzt Aristoteles, wie der Satz ,,7toM.oi de rttejavres ev Kvovai

xttxwg" zeigt, Schiirzung und Losung nicht zu den ubrigen Bestandteilen und Knnstmitteln,

sondern sie selbst unter einander in Beziehung und erwahnt dieselben nicht hinsichtlich ihrer

Wichtigkeit fiir die Gtite einer Tragodie, sondern hinsichtlich ihrer thatsachlichen Beschaffenheit.

Wie fiigen sich zudem die Worte des vorhergehenden Satzes ,,dr/.aiov de -/.al tqafipdiav a'/Ujjv /tat

Tip ctvtifv htyeiv ovdev 'laotg iHj (tv\ty} TOITO 6s iov t
i OVTIJ rt^o'/.i]

xat At'(7g"in den Zusammenhang?
Dieselbeu miissten sich doch auch auf die Giite der Tragodien beziehen und eine Bestimmung

znruckweisen, auf welche man sonst die Wertschatzung der Tragodie zu griinden pflegte. Doch

nach der ubereinstimmenden Ansicht der Erklarer4
)

beziehen sich diese Worte, sowie sie uber-

!) So erklart Ritter p. 20!) den ganzen in die drei Abschnitte zerfallendcn Teil des Kapitels fur einge-

schoben; Christ athetiert nur den dritten Abschnitt, in welchem zum zweiteu Male von Schiirzung und Losung
die Rede ist. Andre haben versucht die beiden von den Teilen der Fabel handelnden Abschnitte durch Um-

stellung zusaminenzubringen, indem Hermann den ersten Abschnitt hinter den dritten (2. 3. 1), Susemihl den dritten

hinter den ersten (1. 3. 2) riickt (vrgl. Rhein. Museum XXVIII S. 318). Ihm folgt M. Schmidt, nur dass er auch

den zweiten Abschnitt von seiner Stelle riickt und an den Schluss des ganzen Kapitels hinter den fiber die Ver-

wendung des Chors handelnden Abschnitt setzt. 2
) S. 75 ff.

3
) a. a. 0. S. 140: ,,Das also ist die Vorschrift, anf welche alles vom Eingang des achtzehnten Kapitels

vorbereiten sollte. Zu diesem Zwecke war dargelcgt, dass iede Tragodie Schiirzung und Losung habe, welche

durch die Metabasis der Handlung gegliedert werde, dass wie diese, so die Losung iene vier Arten der Tragodie

darstelle, dass es nun zwar wiinschbar sei, die Tragodie entspriiche in alien Stiicken den Anforderungen der

Kunst, dass aber vor andrem Schiirzung und Losung von cntschiedenem Gewicht seien. Daher der Dichter hier

und bei der Losung noch mehr als bei der Schiirzung seine ganze Kraft ansetzen miisse."

4
) Im einzelnen weichen die Erklarer allerdings von einander ab. Denn die einen (Spengel, Abh. d.

bayr. Akad. d. Wiss. I. CI. XI. Bd. II. Abt. S. 57, Vahlen in der Ausgabe ohne Anmerkungen 1867 (nach einer

ihm von Bonitz mitgeteilten Coniectur, vrgl. neueste Ausgabe p. 194), Ueberweg in der Ausgabe (vrgl. krit. Anhang
zu seiner Uebersetzung S. 101) lesen, iener mit der Coniectur ,,ovSerl "aw; /

no itiv&r:> . . .", diese mit der Coniectur

,,oi'SFvl Taws <os 7Y/5 fti'&f,)" den Sinn heraus : Anch die Nichtidentitat und Identitat der TragSdien (ebenso wie die

eben erwahnten Arten, vrgl. Ueberweg Anm. z. Ueb. 84) begriinden sich auf nichts so als auf die Fabel; diese aber

(die Identitat) ist vorhanden in denienigen Tragodien ,
in welchen die Schiirzung und Losung dieselbe ist. Andre

finden dagegen den Sinn in den Worten, dass fiir die Nichtidentitat und Identitat nicht die gleiche Fabel, son-

dern die gleiche in Schiirzung und Losung sich vollziehende Composition derselben massgebend ist. So Hermann,
Susemihl und Torstrik, von denen iene in ihren Ausgaben, dieser in einer Anzeige der Vahlenschen Arbeiten

tiber die Poetik des Ar., Lit. Centralblatt 1868 S. 133 den iiberlieferten Text fur richtig halten: mb'tv Ta<ag ra>

pv&<o, rovro Sc cov xrt.., Bursian, welcher Jahns Jhb. LXXIX S. 757 ,,ov fifv tarn r<a fiv&w, lovito 6k. .." Susemihl, der

,,ovdh fop [eidti ij KO] [tvdfp, tom<a o'c . . ." und Teichmuller, ar. Forschungen I S. 133, der fiir ,,TOVTO dt" ,,ravTo 6c" vor-



liefert sind, nicht auf die Gtite, sondern auf die Gleichheit und Verschiedenheit der Tragodien
nnd bandeln nicht von der Wertschatzung sondern von der Znsammenordnung und Vergleichung
derselben. Trotzdem nun auch Vahlen, wie die Anmerkung zeigt, diese Ansicht vertritt, weiss er

doch dnrch einen klug gewahlten allgemeinen Ausdruck liber die Schwierigkeit hinwegzukommen,
iene Worte mit den folgenden in Verbindung zu bringen, in welcben nach dem von ihm constru-

ierten Zusammenhang von Bestimmungsgriinden fiir die Giite der Tragb'die die Rede ist. ,,Wird

biermit, wie es scbeint" so fasst er 1

) den Inhalt iener Worte zusammen ,,eine beliebte

Abschatzung der Tragodien nach dem Stoffe als untergeordnet abgewiesen." Und gewiss!
Eine Abschatzung findet start. Und schatzt man mehrere Dinge, so vergleicht man sie unter ein-

ander, und es ergibt sich, ienen Worten durchaus entsprecbend, die Gleichartigkeit und Ver-

schiedenheit derselben. Bei der Abschatzung von Din gen denkt man aber auch an ihren Wert,
und dann ergibt sicb ihre Giite und Mangelhaftigkeit. Und diesen Sinn haben die in Rede

stehenden Worte so supponiert Vahlen, wenn er fortfahrt: ,,so enthalt diese Aeusserung zu-

gleich den Gedanken, auf welchen die Bemerkung uber eine moglichst allseitige Befriedigung der

Anspriiche an eine Tragodie vorbereiten sollte. Aristoteles kommt es darauf an, das Gewicht

bemerkbar zu machen, das fiir die Beurteilung der Tragodie auf deren Schiirzung und Losung fallt."

Denn iene Worte enthalten wohl eine Abschatzung, aber nicht eine Abschatzung, die zugleich

eine Wertscbiitzung ist; sie handcln nicht von einem Bestimmungsgrund fiir die Gleichwertig-
keit der Tragodien, sondern von einem Mcrkmal fiir ihre Gleichartigkeit. Nur in dem ersten

Falle aber wiirden sie sich in den von Vahlen construierten Zusamnieuhaug des zweiten und

dritten Abschnitts des c. XVIII. fugen. In ihrem Sinne scharf gefasst, beweisen also iene Worte

die Unrichtigkeit dieser Construction. Doch darum entscheideu wir uns noch nicht fiir die ublicbe

Verschiebung und Umstellung der beiden Abschnitte, sonderu stellen (lurch leichte Textesanderung

olifV fur ttAAijy und ord' fv J'tfw r<Ti /uVlw fiir: ordtv law*; 1$ urfriit einen angemessenen Zusammen-

hang her. Ji/.aiov di y.ai tQayqdiav "liy -/.HI tiv arti]v Myeiv oi'd' tv J'ffw fta (jiv&y, TOVTO dt wv
]

avrv ;rAox] /. Kvaic, d. h. berechtigt aber schon (trotz aller moglichen Vorzuge) von einer ein-

heitlich gefugten, d. i. dramatisch kunstgerechten Tragodie zu sprechen ist man selbst dann nicht,

wenn die innerhalb eines Stiickes dargestellten Ereignisse durch Persoualunion zusammengehalten
werden 2

). Kunstgerecht darf man eine Tragodie erst dann nennen, wenn in ihr die Schiirzung

und Lfisung dieselbige ist, d. h. wenn sich die letztre aus iener nach den Gesetzen der Wahr-

scheinlichkeit und Notwendigkeit ergibt, so dass die vorausgesetzteu und zur Darstellung gebrachten

Ereignisse ein strong einheitliches Gefiige hilden. ,,Viele aber, die gut sdiiirzen, losen schlecht",

schliigt: dasselbe ist, was dieselbe Verwicklung und Liisung hat. Hiervon unterscheidet sich Vahlen nur un-

wesentlich, welcher die von Bonitz angenommne Ansicht wieder aufgegeben und in der Ztschr. f. ost Gym. 1854

S. 15 f. und in seiner neuesten Ausgabe p. 194 sq. die schon friiher in den Beitragenlu.il von ihm vertretene

Ansicht wieder aufgenouimen hat. Er lasst niimlich dcnselben Massstab gelten, nimmt aber statt eines doppelten

ein einfaches Massobiekt an, indem er nach dem Vorgang von Diintzer S. 77 (man kann eine ganz andre Tragodie
auch dieselbe nennen) unter Einschiebung von 6/ioi'ar hinter r<j> /n'-^t-i behauptet, dass nur von der Identitat meh-

rerer Tragodien die Rede sei, welche sich auf die Gleichheit der in Schiirzung und Losung verlaufenden Compo-
sition begriinde. ,,Von Rechts wegen darf man sogar eine verschiedne Tragodie auch fiir die namliche ansehen

nnd so benenncn, auch wenn sie im Stoff durchaus nicht zu einander stimmen, in dem Falle namlich, wenn sie

dieselbe Schiirzung und Losung haben." (Beitr. II, S. Ber. d. phil. hist. Cl. d. Wiener Ak. d. W. LII S. 140).

Einen neuen Weg schliigt M. Schmidt ein. Jndem er in seiner Ausgabe schreibt:<Jixaiov ds xal iQafi^iav <LUi;v xal

if/v avTi/v leyetv, exttro fih- HU? rrp ftv&ta rof>to 8e av
ft % avtij n/.nxii xal ivaif, findet er in der Stelle ein doppeltes

Massobiect, welches durch einen doppelten Massstab bedingt werde.

l) a. a. 0. S. 140. *) 51 a 15: f4v9of S'caitv sfc 01*^ OUJJICQ Tire? otoviai, ear nsQt eva
>/.



d. b. sic fin ticn wohl den richtigen I'uukt, an welchem ein Drama ansetzen muss, indem sie die

Voraussetzungen aus der Sage herausschalen oder selbstandig erfindeu, welche den Eintritt eines

Schicksalswecb.se] s als wahrscheinlich oder notwendig erscheinen lassen, doch den Verlauf dieses

Glnckswechsels selbst stellen sie nicht in kunstgerechter Weise dar; effectsichernden Knnstmitteln

zuliebe, deren Hinzatreten allerdings wtinschenswert 1st, vernachlassigen sie die Haaptsache und

verachten das Grundgesetz dramatischen Schaffens, dass die Ereignisse der Losung sich fort-

spinnend aus den Voraussetzungen der Schiirzung nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit er-

geben miissen. Denn nach diesem Gesetz miissen beide Teile sorgfaltig ineinandergefngt nnd

gleichsam znsammengeschmiedet werden 1

). Der von uns hergestellte Zusammenhang zwischen

dem zweiten und dritten Abschnitt des c. XVIII. schliesst sich auch folgerichtig an den Zusammen-

hang an, welchen wir, wiederum abweichend vonVahlen, zwischen dem zweite]n und ersten Ab-

schnitt annehmen. Denn hier stellt dieser Gelehrte, wie wir oben 2
) gesehen, die Gedankenver-

bindung durch den Begriff der Metabasis her. Diese ist der Scheidepunkt zwischen Schiirznng

und Losung (Inhalt des ersten Abschnittes) ,
auf ihrer verschiednen Gestaltung (mit oder ohne

Peripetie und Anagnorisis, mit oder ohne Pathos) und deren Beeiuflussung des zweiten Teiles der

Tragodien beruhen die verschiedneu Arten derselben (Inhalt des zweiten Abschnitts). Doch zu-

gegeben
3
) selbst, dass Metabasis den Uebergangspunkt von der Schiirzung zur Losung bedeutete,

fur den Wesensunterscbied der Tragodien kb'nnte die ganze erste Halfte derselben umso weniger

als gleichgiiltig betrachtet werden, als sich ia nach dem dramatischen Grundgesetz der Wende-

punkt zur zweiteu Halfte und diese selbst aus der ersten ergeben miissen. Jene Annahme wtirde

zudem in den zweiten Abschnitt des c. XVIII selbst einen Riss hineinbringen, iusofern Aristoteles

den Leser bei der Aufzahlung der einzelnen Arten der Tragodien an die zweite Halfte derselben

denken Hesse, in dem Schlusssatze aber, in welchem er.es als wiinschenswert hinstellt, dass der

Dichter moglichst viele von den in die Erscheinung getretenen Kunstmitteln zur Anwendung bringe,

ihn notigte an den ganzen Verlauf der Tragodien zu denken. Der Philosoph sagt iedoch selbst,

dass er auch im Anfange des zweiten Abschnitts den ganzen Umfang derselben im Auge habe,
wenn er die zusammengesetzte Tragodie als dieienige erklart, deren Gesamtvcrlauf auf ,,gegen-

teiliger Wendung'" und ,,Erkennung" beruht 4

).
So ist auch der von Vahlen angenommene Zu-

sammenhang zwischen dem zweiten und ersten Absclmitt des c. XVIII abzuweisen, weil er in sich

widerspruchsvoll ist und von einer falschen Voraussetzung ausgeht. Doch lasst sicb allerdings

ein richtiger Zusammenhang herstellen, wenn man unsere Ansicht iiber den dramatischen Ban der

antik.ru Tragodie an die beiden Abschnitte heranbringt. Unter der Voraussetzung, dass der Gliicks-

wechsel selbst, d. i. die Metabasis oder Lysis im wesentlichen den Inhalt eines Dramas ausmacht,
besteht zwischen dem mit den Worten: tan de ituarfi TQay^dlag ro juV dlaig TO de hiaig und
dem mit den Worten: rga/wd/ac de

sl'dtj
dot ttaauQu beginnenden Abschnitte die ausserlich und

innerlich deutliche Gedankenverbindung : Von der gesamten Tragodie gibt es zwei Teile, Schiirzung

!) del Si a/Hj-co av/xQOTfTa9ai. Durch diese Coniectur scheint inir, da von dem organischen Zusaminen-

hange der Losung mit den Voraussetzungen der Schiirzung die Rede ist, der Sinn besser wieder gegeben zu

werden, als durch die von Hermann in der Uebersetzung ,,oportet vero utrique semper plaudi" und Diintzer, Anm.
139 vertretene Erklarung: es muss aber immer beides Beifall finden, oder durch die von Vahlen, Rhein. Mus.XVIH
S. 318 f. veroffentlichte, von den meisten angenommene Coniectur xQaretodai: es miissen aber immer beide Auf-

gaben iiberwa'ltigt werden (Ueberweg.) Denn das Wort avyxgoreiv gebraucht auch Plato im Crat 6'fter in ganz
ahnlichem Sinne, um die enge Verschmelzung und Jneinanderfugung der WorteWmente zu einem organischen

Wortganzen zu bezeichnen, z. B. 416 b: vvv dk (aei-a%o-Qovv)

2) S. 5. Anm. 3. 3) Vergl. S. 2f.

4
) 55 b 35: // fttv xexlryttcvri, ys fo oiov lailv xeguihcta xal
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und Losung, von dieser, als der eigentlichen Tragodie, gibt es vier Arten. In dieser Auffassung

lasst sich auch ein gater Znsammenhang beider Abschnitte mit dem Vorhergehenden und Nach-

folgenden erweisen. Wie Vahlen 1

) richtig bemerkt, enthalten namlich c. XVII und XVIII ein-

zelne Vorschriften, welche der Dichter bei seiner dramatischen Thatigkeit zu beobacbten hat.

Dieselben beziehen sich auf sein subiectives und obiectives Verhalten. In iener Hinsicht soil er

sich den Gang der Handlung moglichst veranschaulichen, urn keine Widerspruche in der Abfolge
der Ereignisse unterlaufen zu lassen, und alle Stimmungeu und Affecte der handelnden Personen in

seiner Seele selbst empfinden, urn auch die angemessene tragische Wirkung hervorzubringen
2
).

Nach der zweiten Seite bin soil er sich zuerst die Fabel, die Jdee des Stiickes knapp und be-

stimmt aus der iiberlieferten Sage herausschiilen, dann die Erweiterung und Gliederung des klar

gefassten Vorwurfes vollziehen 3
). Die riclitige Gliederung besteht aber darin, dass sich der

Dichter klar macht, einmal, wo er den Umschwung in dem Gliicke, d. i. die Amig und die

eigentliche Tragodie ansetzen muss, sodann aber, in welcher Weise, d. h. mit welcheu der vier

artbildenden Moglichkeiten er dieselbe verlaufen und welche von den sonstigen Kunstmitteln er

zur Anwendung gelangen lassen will. Ueber diesem Streben aber nach effectreichen Kunstmitteln

darf er nicht, wie dies so oft geschiebt, das Grundgesetz dramatischen Schaffens ausser acht lassen,

dass die Tragodie nicht nur auf kunstgerechten Voraiissetzungen gebaut, sondern auch aus diesen

in kunstgerechter Weise entwickelt werden miisse4 ). So haben wir nachgewiesen, dass die drei

ersten Abschnitte des c. XVIII ohne die Annahme einer Interpolation oder Verschiebung nur ver-

standen werden konnen, wenn die Erklarung derselben auf iene von G. Freytag dargelegte,

von uns erweiterte Ansicht uber die dramatische Beschaffenheit der antiken Tragodie begriindet

wird. Diese Thatsache liefert uns einen iieuen Beweis dafur, dass iene Ansicht auch die Ansicht

des Aristoteles ist. Die thatsachliche Beschaffeuheit der erhaltnen Drauien, sowie

das Zeugnis des griechischen Kunsttheoretikers beweisen also, dass die autiken

Tragodien, der zweiten Halftc der modcrneu entsprechend, im wesentlichen iiur

den Schicksalswechsel selbst, nur die Losung der geschiirzten Handlung vor-

fiihren, dass dieselben nur denienigen Teil zur Darstellung bringen, welcheu die

moderne Technik die fallende oder absteigende Handlung uenut.

Die bisherige Untersuchung bezog sich in gleicher Weise auf alle Tragodienarten.
Die Wesensunterschiede der eiuzelnen Arten nun aber fallen mit denen der verschiednen Arten

des Mythos oder der Fabel zusammeu, welche Aristoteles in c. X und XI ausfuhrlich mit ihren

unterscheidenden Merkmalen erlautert. Und zwar definiert der Philosoph die einfache Fabel als

dieienige, in welcher der Schicksalswechsel ohne ,,gegenteilige Wendung" oder ,,Erkennung", die

zusammengesetzte als dieienige, in welcher derselbe mit beiden oder einem von beiden Momenten
verlauft5

). Nach dieser klaren Definition konnte liber die einfache und zusammengesetzte Tragodie
kein Streit herrschen, wenn nicht die Bedeutung der unterscheidenden Merkraale streitig ware.

Seit Lessing
6
) hat man namlich vielfach Peripetie fur identisch mit dem Schicksalswechsel gehalten

und sich infolge dessen missbrauchlich daran gewohnt, mit diesem Begriff in dem modernen Drama
die fallende Handlung oder den Wendepunkt zu derselben zu bezeichnen. Diese Ansicht hat be-

i) a. a. 0. S. 151. *) 55a 2234.
'>) 55b 24. *) 56a 11.

5
) 52 a 15: lfya> Se ajiiijv [lev jigdi;iv, rjq yivoftivij; t'lmxtn wQiorat ovvsyovs xal fii&g avcv ncQinsTeias i)

>y /lerdfiaots yivciat, nsxlsy/dn] ds sour, f rjf pcia ayavvoiQtaftov i) xeotxtreias f) afifpoiv fj iifiiifiuai; loitv.

) Hamb. Dram. St. 38. So behauptet noch Ueberweg Anm. z. Uebers. 54, dass Ar. in c. XIII, in wel-

ch em er die beste Art des Gliickswechsels untersucht, von der Peripetie handle, vrgL Teichmiiller I S. 72.



reits Vahlen widerlegt
1

).
Da nun aber doch Aristoteles, wenn er die einfacbe und zusammenge-

setzte Tragb'die darnach unterscheidet, ob der Gliickswechsel mit oder ohne Peripetie und Ana-

gnorisis erfolgt, diese Momente mit ienem in inbaltliche Beziehung zu setzen scheint, so haben

andre gefolgert: Nicht zwar, wo Metabole (Metabasis) ist, ist auch Peripetie und Anagnorisis,

doch wo diese sich zeigen, muss auch iene vorhanden sein. So Gunther 2
), wenn er Peripetie fur

einen plb'tzlichen Schicksalswechsel erklart. Dieser Gelehrte folgt andrerseits der von Vahlen a. a. 0.

gegebenen Erklarung, dass die Peripetie Mittel und Form, d. h. doch also auch eine besondere

Art, des Gliickswechsels und zwar dieienige bezeichne, bei welcher die Absicht eines Thuns in

einen entgegengesetzten Erfolg umschlage
3
). Die Vahlen'sche Ansicht vertr'itt im wesentlichen

auch Susemibl4
), doch wenn beide Gelehrte zugeben, dass die artbildenden Momente auch an

andren Stellen des Verlaufes als an der Metabasis, wie sie dieselbe verstehen, vorkommen konnen 5
),

so raumen sie damit ein, dass dieselben nur bediugte Arten des Schicksalswechsels sind und ihrer

allgemeinen Natur nach ganz ausser inhaltlicher Beziehung zu demselben stehen konnen. Was
diese Gelehrten nun als moglich zugeben, miissen wir in Consequenz des im ersten Teil erwiesenen

als allgemein hinstellen; wir miissen eine inhaltliche Beziehung iener Momente auf den Schick-

salswechsel zunacbst ganz aufgeben. Vahlen fasst die Metabasis als einen Punkt in dem Verlaufe

des Stiickes, wir haben dieselbe als den ganzen Verlauf selbsterwiesen6
). Der ganze Verlauf erfolgt

mit Peripetie und Anagnorisis, dies bedeutet aber: Peripetie und Anagnorisis treten an dieser

oder iener Stelle des Verlaufes ein. Da die Vollziehung des Schicksalswechsels also vor und

nach dem Auftreten iener Momente stattfindet, so konnen sie dicsen nicht selbst bezeichnen und

auch keine Arten desselben bilden. ,,Gegenteilige Wendung" und ,,Erkennung" sind mit

andren Worten zunachst Uberhaupt nicht tragische, auf den Inhalt, sondern auf den
Verlauf der Handlung als solchen beziigliche, d. h. dramatische Momente. Denn
durch den Gegensatz und das Gegenteil in der Handlung wird doch zunachst die durch deren

bisherige Gesetzmassigkeit erregte Spannung und Erwartung betroffen, uud erst in zweiter I.iuie

wirken die Veranderungen, welche durch iene Momente in der Lage der am Gliickswechsel be-

teiligten Personen hervorgebracht werden, auf die Teilnahme der Zuschauer. Darnach unter-

scheiden sich die einfache und zusammengesetzte Tragodie in der Weise, dass beide
zwar in einer Richtung 7

), iene aber in gerader, diese in gebrochener Linie verlaufen,
indem entweder die Handlung selbst (TtEQintieia) o der die Stellungder handelnden Per-

sonen zu einander (avayvd^iat$) uberraschend und doch folgerichtig in ihr Gegenteil um-
schlagt; die Brechungen konnen auch durch beide Momente hervorgebracht werden.
An welcher Stelle und wie oft dieselben eintreten, ist uuwesentlich, wesentlich ist,

dass sie Uberhaupt zur Erscheinung kommen.

Dass Peripetie und Anagnorisis in erster Linie dramatische Momente sind,

ergibt sich auch aus demWortlaut der Poetik. Denn mehrfach erscheinen beide in einem

Zusammenbange, in welchem die dramatische Beschaffenheit der Tragodien bebandelt wird. Im
c. XVI, in welchem Aristoteles untersucbt, welches die beste Art der Erkennung sei, erklart er

von den fiinf moglichen Arten dieienige als die vorzuglichste
8
), welche aus dem Gange der Er-

eignisse so erfolgt, dass das Ueberraschende aus dem Wahrscheinlichen entspringt. Als die nach
ihrer Kunstmassigkeit vierte Art erscheint ihm dieienige, bei der sich iemand wie Orestes in der

)
a. a. 0. S.93f. *) S. 271 u. 409.

3) Dieselbe Auffassung spricht, wenn auch weniger scharf, Ed. Miiller II S. 143 f. aus.

4
)
Anui. z. Uebers. 99 ab.

5) Vahlen a. a. 0. S.116, Susemihl Rhein. Mas. XXVIII S. 317, vrgl. Anm. z. Uebers. 101. ) s. 2. i) S. 2.
8
) 55 a 16: naowv Se f}e).Tiair] arayrcoQiais y ef avx&v i<ov ^gaj'^aTwv i^j sxjtii^e<as ytyvofifrtjs 9i eixorcar.

2
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Iphigenie durch blosse Behauptung kundgibt. Bei dieser ergibt sich die Erkennung aus der wilU

kin-lichen Erfindnng des Dichters, aber nicht aus dem Gange der Ereignisse
1

). Denselben Fehler

enthalt die dnrch aussere Zeichen erfolgende Erkenuung (die fiinfte Art), wenn sich iemand der-

selben der absichtlichen Beglaubigung halbev (Ttiaxtiog tve-/.a) bedient, wie Odysseus, nachdem er

sich dem Eumiius kundgegeben, zur Bekraftigung seiner Aussage seine alte Narbe vorvveist 2
).

Kunstgerechter sind die Erkennungen durch aussere Zeichen, wenn sie /. jceqintTelag erfolgen,

wenn sie in der Weise vor sich gehen, wie der gottliche Dulder von der Eurykleia erkannt wird 3
).

Nach dem Ausweise dieses Beispieles, nach dem allgemeinen Massstab fur die Kunstgerechtigkeit

der verschiednen Erkennungsarten, nach der Zusammenstellung mit der vierten Art, in der das

bessre Verfahren noch ausdriicklich auf den Gang der Ereignisse begriindet wird, kann

tx ~cQiTif.TKia$ auch nur eine Beziehnng auf die dramatische Beschaffenheit der Tragodie aus-

driicken4
). Dieselbe Beziehung enthiilt das Wort o5 b 35 in der Definition der zusammenge-

setzten Tragodie als einer solchen, r
t
g TO u'/.ov tarlv Ttt^mixtia 7.111 avayviuQiaig. TO ohov bezeichnet

hier cin Ganzes nicht nur in formellem Sinnc als einen Inbegriff einer Anzahl einzelncr Teile

und Momente, sondern es hat mit pragnantem Sinne auch eine materielle Bedeutung. In dieser

pragnanteu Bedeutung stellt ia Aristoteles das Wort an die Spitze der Untersuchung iiber die

dramatische Beschaffenheit der Fabel 5
),

urn aus ihr die Gesetze fur diese abzuleiten. Dass er TO

olov nun auch in der Definition der venvickelten Tragodie in pragnantem Sinne gebraucht, be-

weist der gan/e Zusammenhan<; des c. XVIII, der sich vornehmlich auf die dramatische Seite

der Fabel bezieht"), beweist sodann die Definition der venvickelten Fabel, wclcher die der ver-

wickelten Tragodie vollig entsprechcnd isf. Verwickelt niimlich ist dieienige Fabel, aus deren

zusammenbiingendem und einheitlichem Verlauf sich der Schicksalswechscl mit ,,gcgenteiliger

1) r>41><>2: sxflva; fie /.t'/ei t'i (iovifiai i'i .THIJTIJS /./.' or/ i'i iirDo;. ~) Oil. XXI '217 ft'.

'*> Oil. XIX 381) ff. : Odysseus lint in der Unterredung init Penelope, die in ihni noch einen iingliicklichen

Freindling sielit, durch die erdichtete Erzahlung von seincn Beriihrungen mit ihrem Gemahl und durch die be-

stiiunite Ankiindigiing von (lessen Kiickkehv das Herz dcrsclben so bewcgt, class sie ihm mit besonders sorglicher

(iastfreundschaft lohnen will. Sie betiehlt den Dienerinnen, ihm ein Fussbad zu bereiten und ein weiclics Lager

autziiscldagen, am Morgen aber (lurch eiu Vollbad seinen Kdrper zu erfrisehcn, dass er im Miinnersaal am Tischc

des Telemach des Mahles gcdenke. Docli da Odysseus schon vor dem Eintritt der Penelope von den iibermiitigen

Dieneriiinen verspottet worden ist, will er sich nicht von diesen das Fussbad bereiten lassen, um sieh nicht durch

seinen von Not und Alter entstellten Kiirper iieneiu Spotte auszusetzen; die ehrbare Orcisin Kurykleia, die auch

schon des Lchens Wehe kennen gelevnt, solle seine Fiisse beriihren. Diese muss dabei ihren Herrn um so elier

erkennen, als ihr schon vorhcr die grosse Aehnlichkeit des Fremdlings mit ihrem Gebieter aufgefallen ist. Doch

neben diesen Momenten, welche auf dio Erkennnng hiuarbeiten und dieselbe als folgerichtig erscheinen lassen,

sind andrc ihr entgegen arbeitende Jlomente vorhanden, nach denen das Eintreten derselben der durch den bis-

herigen Verlauf angeregten Erwartting iiberraschend koinmt. Denn eben noch hat Eurykleia ihren Herrn beklagt,

dass Zeus ihm den Tag der Riickkehr geraubt und dass er in der Fremde uniherirrend wohl Aehnliches erleiden

miisse, als vor ihren Augcn der nngliickliche Frenulling von den schamlosen Dienerinnen erfahren habe. Sodann

hat sich Odysseus absichtlich aus dem Feuerschein des Hordes weggewendet, um die Wahrnehmung der Narbe

und seine Erkennung zu verhindern.

) Ueberweg, welchcr iibersetzt ,,besser, wenn er (der (Jebrauch der Kennzeichen) an eine Schicksals-

wendung gekniipft ist, wie bei dem Bade des Odysseus," und Giinther S. '272 ,,sie (die auf Kennzeichen beruhende

Art) hat einige Uerechtigung, wenn sie sich aus der Peripetie (also Erkennung nach dem Schicksalswechsel!?) er-

gibt", sind den Beweis schuldig geblieben, wo bei iener Erkennung von Schicksalswechsel die Rede ist. Ritter

dagegen p. 100 constatiert, dass das Wort hier ,,aliam ac multum distantem significationem" habe, als der wahre

Ar. in der Definition dieses Begriffes 52a'23 angebe. Diintzer Anm. 114 u. Vahlen a. a. 0. S. 94 helfen eich mit

der Annahme, dass utoixlreia hier in etwas lockrerer und allgemeinerer Bedeutung stehe, dementsprechend Hermann

ex xrotxntias ,,ex inopinato casu" und Susemihl ,,durch unerwartete Wendung" iibersetzt, vrgl. (lessen Anm. z.

Uebers. 101. :
') 5()b24. (1

) vrgl. S. 5 ff.
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"Wendung" und ,,Erkennung" ergibt
1
), wahrend in der einfacheu Fabel der folgerichtige Verlauf

ohne diese Momente stattfindet. Den zusammenhjingenden und eiuheitlichen Verlauf hat nun

Aristoteles in der Definition der zusammengesetzten Tragodie mit TO o).ov zusammengefasst, die

artbildenden Momente derselben aber mit einer nahe liegenden Erweiterung als die Arten eelbst

hingestellt. Denn der Verlauf erfolgt mit ,,gegenteiliger Wendung" und ,,Erkennung", das heisst

doch: derselbe bildet eine gebrochene Linie oder Brechung, und eine zusammengesetzte Tragodie 1st

demnach dieienige, deren ,,dramatisches Gefiige"
2
) eine Brecbung bildet, eine einfache dieienige,

deren dramatisches Gefuge geradlinig ist eine regelrechte Definition, welche dnrch die Angabe
des generellen und speciellen Merkmals gebildet wird, nach welcher Peripetie und Anagnorisis

zunachst durcbaus als dramatische Momente erscbeinen. Ebenso fugt sich unserer Auffassung

56 a 19: iv 8e Taig rceQiTistelais y.al iv TOIC a/-rAo7g rtQaynaai arox<x~ovrat wv fiovhovtat ^aty/affrwg,

eine Stelle, uber deren Zusammenbang verschiedene Ansicbten mit einem gewissen Grade der

Wahrscheinlichkeit ausgesprocheu worden sind s
). Fiir uns, die wir die Peripetie als dramatiscbes

Moment zu erweisen suchen, ergibt sicb folgender Zusammenhang: Wie sehr man sicb huten

miisse, die Tragodie zu einem episcben Gefuge zu machen und mebrere Handlungen in ein Drama

zu verkniipfen (TO TCO^VUI-'J-OV\ beweist die Thatsache, dass selbst der gefeierte Agathon mit einem

Drama durcbh'el, in welebem er gegen seine sonstige Gewohnheit eine ganze Sage verarbeitet

hatte. In drainatisch kunstgerechten Tragodien dagegen, d. b. mit der Darstellung eines els ui^og

erreichen die Dichter, mag derselbe geradlinig oder gelirochen, einfach oderverwickeltscin, den vollen

Beifall des Publikums. Indem sie nun aber desseu Wiinscbe aucli hinsicbtlicb der tragiscben Ge-

staltung zu befriedigen sucben (atoy^ovtai iav fioi't.ovTai), begeben sie einen neuen Febler gegen
das Gesetz der Wahrscbeinlicbkeit. Indem sie namlich, um dem aus der Liebe zur Menschbeit

entspviugenden Gerechtigkeitsgefuhl (to (fi'/.av&Quxor) zu entsprechen, am Scblusse des Stiickes

die Guten belobnt, die Bosen bestraft werden lassen, bringen sie einerseits vveder das vvabrhaft

tragiscbc zur Darstellung, welcbes auf der Bewabrung des Edlen um seiner selbst willen beruht4
),

audrerseits cntspricbt, wenn z. B. ein tapfrer, aber boser Mann unterliegt, ein solcber

Verlauf dem dramatiscben Gesetz der Wahrscbeinlicbkeit bochstens in dem Sinne der

agatboniscbcn Antitbese: Wabrscbeinlicb sei, dass uns begeguet vieles Unwabrscbeiuliche, d. "b.

ein solcber Verlauf entspricbt ienem Gesetz iiberbaupt nicbt, er widerstreitet der Wnbrscheinlich-

keit. Mag man nun aber aucb diese Auft'assung der Gedankenfolge an der in Rede stebenden

Stelle ablebneu, iedenfalls sind wir berecbtigt in den Worten: fi- d'a ral^ TreQiTrirticu^) y.al roig

csT/.o/s-.ui'^o/s
1 als Gegensatz zu dem dramatiscb venverflichen Tro'/.iurftov die beideu Arten der dra-

matiscb kunstgerecbten Tragodie zu erblicken; rreQintrsta beziebt sich auch an dieser Stelle auf

die formelle Seite des Dramas. Es bleibt nocb die Erliiutcrung der wichtigsten Stelle iibrig,

!) 52 a 17 .-rr.T^yieVi; &e cant; ff %; f?imfitnj; avrfjroFs xal /nas, wie aus der Definition der einfaclien Fabel

zn crgiinzen ist) /ifra drayvtaQtaftoS / nFoixfrflaf i) a/iyoiv 7; /ifra/faoiV ranr.

2
) In demselben Sinne braucht Ar. -6 3?.cv am Schluss des c. XVIII, wo er mit der Fordenmg, dass der

Clior ein fiooiov TO? S).ov sei, verlangt, dass auch der Teil, welcher i n der Tragodie eine selbstandige Stellung ein-

zunehraen scheint, organisch in das dramatisehe Gefiige eingepasst werde; dementspreehend lasst sich auch 59bl5

verstehen, wo der Philosoph seine Behauptung, dass die Odyssee eine verwickelte Dichtung sei, mit den Worten ;

tg ;
ra<> ftf oiov begriindet,

3
) vrgl. besonders Vahlen s

p.201sq.
4
) Ueberweg Amn. z. Uebers. 89.

5
jie^tTiheta bezeichnet hier der vorhergehenden Stelle entsprechend den ganzen in einer gebrochenen

Linie sich vollziehenden Verlauf, d. h. die verwickelte Tragodie.

2*
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der ganze Abschnitt, welcher die Definition der Peripetie und Anagnorisis enthalt 1
). Dass man

bier dieselben allgemein als tragische Momente aufgefasst bat, daza ist man wobl durch den

Satz 52 a 38:
ij yaq Totavrr) avaytitQiaig xat TteQtTtereia rj

t)*eov wA., in welchem der Philosoph
Farcht and Mitleid zum Massstab der schonsten Erkeunung zu machen scheint, und durch das

aus dem Lynkeus des Theodekt angezogne Beispiel der Peripetie veranlasst worden. Der eine

wird abgefuhrt, um getotet zu werden, Danaos folgt, urn ienen toten zu lassen; doch die auf

die Tb'tung desselben abzielendeu Massnahmen des Konigs fiibren dessen eigne Tb'tung und

ienes Rettnng herbei: ^gegenteilige Wendung" und B Erkennung" sind offenbar Momente des Glticks-

wechsels! 2
) Doch trotz allem lasst sich auch an dieser Stelle unsre Auffassung dnrchfiihren und

bekriiftigen. n Peripetie ist die Verkehrung desseu, was gethan wird, in sein Gegenteil"
3
). Diese

Definition bezeichnet einen Vorgang schlechthin and euthalt noch keine Beziehung auf die an

demselben beteiligten Personen. Eine solche Beziehung bekommt die Definition auch nicht durch

den Zusatz ,,*a#ft7re(> fil^rat", wenn derselbe nur eine Zuruckweisung auf eine gleichlautende

Erklarung der Peripetie an fruherer Stelle bildet 4
). Jene Beziehung ergibt sich erst dann, wenn

man in demselben eine Verweisung auf 51 a 11 tindet, wo Aristoteles denienigen Umfang einer

Tragodie als angemessen hinstellt, welcher die Darstellung eines Schicksalswechsels vjru Giiicii

zum Ungluck oder aus Ungluck zum Gliick zuliisst 5
).

Nach andern vertritt diese Ansicht be-

sonders Vahlen 6
). Indem nacb ihm die \Vorte ,,-A.u&artQ eiQiqcai" nicht ,,wie friiher bemerkt'

f

,

sondern ,,in der angegebenen Weise" bedeuten, werde iene doppelte Art des Schicksalswechsels

als Wirkung der Peripetie hingestellt und so die Definition derselben in voile Uebereinstimmung
mit der der Anagnorisis gebracht; denn die durch iene Zuruckweisung angegebnen Arten der

Peripetie entspriichen den Arten der Anagnorisis, welche in den Worten 52a82: ruv ftQOg fiTV^iav

i] 8racr%iav WQiOfiltHav angegeben seien. Doch einerseits wird die Anagnorisis nur scheinbar

1) 5'2a23: ion bt: xtgntereui ftev / ris TO tvamiov TCOV agartofievcov /ifrafto/.)'/, xaOdxeg tigijiai, xul rorro

iiFV xaia n'i etxus 1} ava.-/xatov toa.ifj rv T<f> OtAaoftt c/.Du>v ('>; fi't/oai'i~' Tor 016&IOVV xal a.Ta//ao' TO? -T

in/iron tfnfioi', ftq/.<dauf o; i/r, tovvantov KtobfifV xal fv T(;> Avyxti < fiev dyofitvot (b$ &3to9avovfievot, o 6e davaof

<j>f d.-io/ertvu', tor (tiv ovrF/iij fx TWI- .-re.Tou-'in'ran 1

uuio&avefv, tw de O(oOr/>'a(. uru'/rtuQioi; dt, tijo.~ie o xal tovvoftct

aijiiaivri, f:j u"'t'oia? rlf yvioaiv flCTaftoifj !'/
rl* ifiiinv ij rfe F/fioav rwt' xgof f rrr/i'av */

Acori 1

/ lav (urxo/dfrwv.

xiu/.inrtu Artlra-'roimottf, orav (iitu negaetticu ii'oi'rai , oior f/fi >'/
?r TI-~> Oif>i'.toSi. riniriih 1 orv xul (i/./.ai avayrcoghtis' xul -'ao .TOO?

tlifir/a xal ra rryt'ii'ia entiv taoxco tlQt)Tai oru/jaivftr, xal fl xexgaye TI; i) fi!/ XKIQaytV taT.iv ara-'viooioai' <//.'
/} ftu/.iora

TO? iii'ftui' xal
!j

in'i/.inTa T>~j; Hgd$etO$ >'/ FIOI/UFI'I/ eailf
i/ '/ag roiavrtj fivn^rroojoi; xal .if ot.TfTfta

!/
?/. e ov e!; F i

F/ tpo/ior,

oi'tav .ToiiSfiov ij
T(t-'<i>oin itt'iiiiat; r.v>xnrai' frt f>e xai TO iirryfiv xal TO rf-TV/tTv /.TI T<OV Totot'Ttav ar/r/ft/ocTac.

-; Derocntsprechend hat man auch die lieiilcn andern Ueispiele iles Abtchn ittcs aufgefasst. Das Gegen-

teil, welches der korinthische Bote von seiner Absicht, den Oedipus zu ert'reuen hervorbringt, sei die Anfdeckung

der wahren Herkunfc desselben und die voile (tewissheit seiner Schnld (Hermann p. 12.'i, Ed. Miiller II S. 143,

Hitter p. 160, Diintzer S. 52, endlich Suseni ihl2
, tier diese Auffassung anch in die Ucbersetzung hineinbringt, in-

dem er ,,di)J.toaa; 5,- >jt>"
zu rotVnrn'oi- t^oti/nti' nicht als Mittel zu demselben, sondern als dessen Erliiuterung

zieht ,,und nun doch dadurch gerade das Gegenteil herbeifiihrt, indem sie die wahre Abknnft desselben aufdeckt";

die hinzutretende xeot.-iFTrta aber sei das schmachvolle Ungluck, in welches Oedipus durch die Anfdeckung seiner

Schuld gerate, Ueberweg Anra. z. Uebers. 49.

3
) Diese wohl allgemein angenomraene Auffassung ist schon von Ed. Miiller II S. 143 ausgesprochen worden.

) Spengel Abh. d. bayr. Akad. d. W., philos.-philol. Cl. II 1837, S. 237 f., Suscraihl* Anm. zur Uebers.

10i>u. 08, welehe bei dem Mangel einer solchen gleichlautenden Erklarung Liicken des Textes constatieren, Ueberweg,

krit. Anhang zur Uebers. 8. 08, welcher in ,,xa!)<i-irn rYnrjiat" eine Verweisung auf f>2a21 findet, wo mit Bonitz fiir

ra?ra TatwTia einzusetzen sei.

5
) 51 a 11: ev ooro fifye&et xat<\ ro elxof !)

TO drayxaiov e<fe!-fjs yr/voiieviov ai'fiflaivti ci$ tvivx'av tx Svorvxias i}

i% ryri'/i'rt? elf dvaii'xiav ftF.ia^d/.Mtv, Ixavog OQOS FOTIV TOV fie-/i9ovg .

J Hermann p. 123, Ritter p. l.">0, Diintzer Anm. 71, Vahlen a. a. 0. S. 93 und 3
p. 147.



nach ihrem Vorgang und nach ihrer Wirkung auf die beteiligten Personen erlantert !), andrerseite,

ist die in ,,-x,a&ct7iQ el'gijvai" angenommne Beziehung zu unbestimmt und setzt den Aristoteles

mit sich selbst in Widerspruch. Denn nach der Erklarung : ,,Peripetie ist eine ins Gegenteil um-

werfende Wendung der Handlung" ist offenbar n ins Gegenteil umwerfend" das unterscbeidende und

wesenbestimmende Merkmal, nach Vahlen aber, der die Worte in dem volleren Sinne fasst^on: eig

to ivaiviov
juercr/tfoA,?} ij els evrv%iav ?J elg SvaTi-%iav -/.a&aTteQ eiQ^Tai, Peripetie ist eine in der angegebnen

Weise ins Gegenteil umwerfende Wendung der Handlung, erscheint das n ins Gegeuteilumwerfen"
als etwas, was die Peripetie mit andern Momenten teilt, ihr essentielles Specificum aber bilden die

Worte ,,in der angegebnen Weise"
;

nicht iede ins Gegenteil umwerfende Wendung also, sondern

nur die angegebne wiirde Peripetie sein, wahrend doch Vahlen selbst 2
) dieselbe allgemeiner fasst

und zugibt, dass Aristoteles den Gegensatz von Absicht und Erfolg, die Verkehrung von Mittel

und Zweck schlechthin als das charakteristische Merkmal derselben ansieht. So kann also der

Zusatz zu der Definition der Peripetie ^ad-afteg sl'^vat" nicht so verstanden werden, dass er

dieser die Bedeutung eines tragischen Momentes verleiht. Da sich nun aber auch keine Stelle in

den vorhergehenden Kapiteln findet, in Bezug auf welche ,,-/.a&anQ eJ^ijrat" die Definition der

Peripetie als eine Wiederholuug erscheinen liesse, so lesen wir ,,-/.a&'asie(> oder -/.#' 'OTCK^ ei'^rai"
die Peripetie ist wonach sie auch ihren Namen hat eine Verkehrung dessen, was gethan

wird, in sein Gegenteil, die aber dennoch nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit und Not-

wendigkeit erfolgt. Durch diese Coniectur erscheint die Definition der Peripetie in Ueberein-

stimmung mit der Erlauteruug der Anagnorisis, deren Wesen auch aus dem Namen hergeleitet
wird. Durch diese Coniectur sind die Schwierigkeiten der Stelle gelost; Peripetie erscheint ge-
mass den friiheren Stellen als em zunJichst dramatisches Moment. Dies bestatigen auch die Bei-

spiele. Das erste derselben ist bisher zu weit gefasst worden. Ware wirklich die Erkenntnis

der wahren Abkunft des Oedipus das Gegenteil von dem, was der Korinther durch seine Bot-

schaft und Enthiillung erreichen will, so ware dies ia ein Beispiel fiir die Anagnorisis; als Bei-

spiel fiir die Peripetie aber erstreckt es sich nur bis v. 1085 (Nauck). Oedipus ist durch die Er-

zahlung der Jokaste, wo und wie Laios getotet worden, eingedenk des von ihm am Daulischen

Kreuzvvege veriibten Todschlages in die Befurcbtuug versetzt worden, dass er selbst der Mb'rder

des Kb'nigs sei; mit Unruhe erwartet er den Diener, welcher all ein von den Begleitern desselben

entflohen ist. In dieser iingstlichen Erwartung erfreut ihn der Korinther durch die Botschaft, dass

sein Volk ihm an des gestorbnen Polybos Stelle die Herrschaft iibertragen wolle und sue lit ihn

von der Furcht, dass noeh der zweite Teil des Orakels iu Erfiillung gehen kb'nnte, durch die

Enthiillung zu befreien, dass er ihm selbst auf dem Kithiiron von einem Hirten als ausgesetztes
Kind iibergeben und von Polybos und Merope an Kindes Statt angenommen worden sei. Als

Oedipus uutriiglich vernimmt, dass das, was er sein Leben lang geglaubt und dessenwegen er

Korinth gemieden, ein Irrtum sei, da wird er durch diese gewissermassen negative Enthiillnng
nicht erleichtert, sondern beschwert, nicht von der Unruhe befreit, sondern in noch grb'ssere Un-

ruhe versetzt und zum festen Entschluss getrieben, seine wirkliche Herkunft aufzudecken. So sehr

auch Jokaste, welche bereits das ganze Knauel der Frevel durchschaut, in ihn dringt, sich bei

der EnthUllung des Korinthers zu bescheiden, sie bestarkt ihn nur noch mehr in dem Vorsatze,

seine Herkuuft ans Licht zu ziehen, moge er auch als Sklave von der dritten Mutter oder gar
als der Tyche Sohn erscheinen. Diese Erregung also des Oedipus, nicht aber die positive Auf-

deckung der Herkunft desselben, ist das Gegenteil, in welches das Thun des Korinthers umschlagt.
Und in dieser Fassung notigt das Beispiel durchaus nicht dazu, Peripetie als tragisches Moment

i) vrgl. S. 14. 2
) a. a. 0. S. 93.



anzuseben. In Bezug auf das aus dem Lynkeus des Theodekt genommne Beispiel aber 1st ein-

mal zu bedenken, dass der in deraselben eiutretende Unischlag uach unsrer Auffassung nicbt den

ganzen Schicksalswechsel, sondern nur ein Moment desselben ausmacbt, welches, wie wir aus dem
Aiax sehen, durchaus nicht das Schlussmoment desselben zu sein braucbt. Soil sodann eine

Peripeti? an eiuer Handluug aufgewiesen werden, so kann der Vorgaug entweder nur im allge-

m einen angezcigt werden, dass an dieser oder iener Stelle das Gegeuteil einer Absiebt eiiitritt,

oder er muss, da sieli die Handlung dureh bandelnde Personen vollziebt 1

), uach deren Be-

teiligung an demselben bestimmt werden. Dies thut Aristoteles in dem zweiten Beispiel. Er

braucbt dabei umso weniger zu befiirchten durch diese gleichsam iubaltlicbe Angabc der Peripetie

des Lyukcus ein Missverstiindnis hervorzurufen, als er mit klugera Vorbedacbt im ersteu Beispiel

den dramatiscben Vorgang der Peripetie selbst, das Eintreteu 'des Gegenteils (tovvavtiov tTtolrpe)

hcrvorgehobcn bat. Dass abcr Aristoteles der Peripetie seciindar allerdings tragiscbe Wirkung zu-

scbrcibt, geht besonders aus der Erliiutcrimg der Anagnorisis bervor. Es gibt zwei Arten

der Erkenuung. Die erste beziebt sich auf persiinliche Obiecte, deun mit den Worten: nuv ?CQO$

fvtr/jar }] dnicr/Jur wQtOpeviuv, 52a32, sind die von den Dicbtern zum Gliick oder Ungliick be-

stimmten Personen bezeichnet. die Personen, an welcbcn sie einen Scbicksalswecbsel zur Darstellung

bringen, die Helden des Stiickcs 2
). Die Wirkung einer dcrartigen Erkenuung wird nocb erhb'ht,

weun dieselbe zugleich cine n gegcnteilige Wendiiug" enthiilt, wcnn sic das Resultat eines Be-

strehens 1st ibr Eintrctcn zu vcrhiudern. ,,Frau, wie befiillt inicb pliJtzlicb iiber deinein Wort

Irrsal des Geistes, wie bewegt's mcin Inncrstes!" 3
) dies ist das Beispiel aus dem Oedipus') fiir

eine niit Peripetie vcrbundue Anagnorisis, auf welches Aristoteles als auf ciu allgemein hckanutcs

hinweist. Es ist die Stelle, wo Oedipus sich zum ersten Male zu dem Morde des Laios in die

Beziehnng setzt, welche er dem Teiresias gegeniiber so euergisch zuriickgewieseu bat. Joknste

will ibn cbeu in Bezug auf die Anklagcn des .Sellers berubigen. Die Seherspriichc scieu eitel

uiid triiglich, denn wo ware des Apoll Orakel, da der angekiindigte Morder des Laios gleich uach

der Geburt ausgesetzt worden und dieser selbstam dreigespaltencn Kreuzweg von Raubern erscblagen

wordeu sei. Doch eben mit ihrer (unbewussteu) Absiebt dem Oedipus (lurch Verhobuung der

.Seherspriicbe das Verwandtscbaftsverhiiltnis zwiscben ibm und Laios zu verbiillen bringt die Kiinigin in

demselben die erste Erkenntuis bervor, dass er in dem Maun, den er eiust am dreigespaltenen

Wege erschlagen, seinen Vater getiitet babe. Wie der Edrinkende nach dem Strohbalm greift,

biilt er sicli in seiner Gewissensangst nur an den Hoffnuugsschimmer, dass der Augenzeuge der

ErmorduBg des Laios in seiuem Hericbt von mebrcreii Kiiuberu als den ThJiteru gesprochen babe :

,,Denn einer ist ia nimmermebr den Vielen gleich.
" r

').
Ebenso erfolgt in dem an eiuer andern

Stelle angcfiihrten Beispiel einer mit Peripetie vcrbundnen Erkennung dieselbe uach und trotz

eiuer Bestrebung sie zu verhindern. Absichtlicb bat sich der gottliche Dulder aus dem Feuerscbein

des Herdes weggewendet, dass Eurykleia im Dunklen nicht die Narbe bemerkeu uud durcli vor-

zeitige Entdeckung seiner Personlichkeit seine Racbepliine vereiteln mochte ti

). Ausser der Er-

1
) 50 a 17: '} ;w r<>n-'i;>f>in /it/iijni: tmir ot'% dv&Qtbxiov n/./.a .voniffo; xai fiiov, 50b2: ranr

j'lij) /il/njot.; rron^rcof

y.al dta ravrtjr /in/.ima riuv .Tonrrorrojr.

-) vrpl. Ritter p. Nil fooiniimov h . e. eomm qui a poeta .id felicitatcm ant infelicitatem destinati sunt
3

) v. 709 f. (Donner).
4
J vrgl. S. VI Anm. 2. f)

) v. 828 (Donner).

"; vrgl. S. 10. Die Krkennung t.x rttQixfTtias (.

r
)4b29) ist ietzt so zu verstehen: Viele Dichter verwenden

iiussere Zeichen, um die Erkennung hervorzurufen, indem sie dieselbcn ohne durch den Gang der Handlung dazu

geniitigt zu sein xtoTeios Fvexa., der absiclitliclien Heglaubignng halber, anwenden: kunstgema'sser ist die Erkennung
durch aussere Zeichen, wenn sich ira Gange tier Handlung ein Bestreben zeigt, diese Erkennung gerade zu ver-

hindern. In ienem Falle ist sie unmotivk-rt, in dicsem erscheint sic trotz ihrcs unerwarteten Eintretens als ein

Ergebnis der vorangehenden Ereignisse.
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kennung von Personen gibt es nun auch solche, welche sich auf sachliche Obiecte beziehen.

Doch sind iene fur die Fabel und die Handlung von besondrer Wirknng und Wichtigkeit, denn

ia, ihr Vorzug kaun doch entweder nur darauf beruhen, dass sie dieselbe Eigenschaft wie die

zweite Art in hoherem Grade haben, oder darauf, dass sie ausser der namlichen Eigenschaft noch

eine besondre besitzen. Ware nun die gleiche Eigenschaft beider Arten, wie bisher angenommen

worden, die tragische Wirkung schlechthin, dann miisste offenbar 52 a 38:
17 ~/aq Toiavrr

t avayvwqioig
v.al 7cqi7tireict (.taHov 1}

tleov f&i 1} qiofiov gelesen werden. Nach dem iiberlieferten Text kann

also der Vorzug der ersten Erkennungsart vor der zweiten nur auf der zweiten Moglichkeit be-

ruhen. Die gleiche Eigenschaft beider Erkennungsarten ist die dramatische Wirkung der mit der

Erkenntnis der Folgerichtigkeit verbundnen Ueberraschung. Die bei der Erkennung von Personen

noch hinzutretende Eigenschaft ist die tragische Wirkung der Furcht und Mitleidserregung
J
).

Darum muss mit einer leichten Aenderung i\ '/ay loiaLr^ avayvi!)(>iai, -/.* TrSQiTtiTeta y.al (fur f})

lleoi- ?'iet
i\ cpofiov gelesen werden. Die Erkennungen mit personlichen Obiecten sind also darum fur

die Handlung und die Fabel von besondrer Wichtigkeit, weil sich bei derselben (lurch ihren Ein-

fluss auf die Gestaltung und den schliesslichen Ausgang
2
) des Gliickswechsels zu der dramatischen

Wirkung die tragische hinzugesellt. Dass aber in der Anagnorisis wie in der Peripetie iene die

erste und vorwiegende ist, haben wir ini Vorhergehenden zur Geniige erwiesen und wird scbliess-

lich uoch durch eine Stelle ausserhalb der Poetik bestatigt. Rhet. A. 11, 1371 b 10 werden von
Aristoteles unter die Dinge, die darum augenehm waren, weil sie ^av^iaara seien, auch a\

7ceQi;Ttiiai y.ul TO ;catia J.U/.QOV dfJJeo^at t:/. Tar xivfitviov gerechnet
3
). Das ^ai^ia'~en' ist aber

keine Kegung des Gefiihls, sonderu der logische Vorgang des Interesses, welches durch das nn-

erwartete Eintreten eines neuen Urastandes iiberrascht, denselben sofort mit der Vorstellungsreihe
in folgeviehtigen Zusammenhang zu bringen sucht, welche sich durch die bisherige Abfolge der

Ereignisse in dem Zuschauer gebildet hat 4
). Peripetie erscheint auch an dieser Stelle als ein

wesentlich dramatisches Moment; das ^at/uaL'et)' niesst aus der Enttauschung, welche die durch
die bisherige Abfolge angeregte Erwartung erleidet, dass etwas geschehen oder nicht geschehen
werde"'). So haben wir nachgewiesen, dass Aristoteles an alien Stellen, an welchen er die Peri-

petie der Tragodie und die Anagnorisis envahnt, unter denselben dramatische Momente versteht.

Dies zugestanden, muss der Unterschied der einfachcu und verwickelten Tragodie darin 6
) gefunden

werden, dass iene in gerader Linie verliiuft, in dieser aber durch ^gegenteilige Wendungen" und

,,Erkennungen
u

Brechungen in der dem Ziele zustrebenden Abfolge der Ereignisse hervorge-
bracht werden.

Unsicherer als die Entscheidnng liber Peripetie und Anagnorisis und die
beiden sich darauf begriindenden Arten der Fabel und der Tragodie ist die Unter-

*) 53a4: o IIEV (f'/.fo;/ 7y .T^OI TOV ava^iov ionv dvonyovvta, o f>c ((fo^og) xfQi TOV Sfioiov.
2
) 52 b '2: STI SK xal TO aTV^eiv xai TO svTiy_eTv F.TI TMV TOIOVTOIV ar/Liffijocrai scheint en Si (das SOHSt Anstoss

erregen muss, Susemihl 2 und M. Schmidt sehreiben dafiir f.-reiS),) durchaus nngemessen und verstandlicher als
durch die gezwunpie Erklarung Vahlens3

p. 151 sq.
3
3 Dass Ar. hier, obwohl er es nicht ansdriicklich ausspricht, die Peripetie der Tragodie meint dariiber

vrgl. Ed. Mullerll.S. U5.
4
) vrgl. 60a 14: TO a/.o^ov ^'o av/t/iatrsi TO ffaviiaoTov, Plato Theiit. 155 D: /i/l ;'ag ydoaotpov TOVTO TO

nn&og, TO #av/ideiv. Ar. Metaph. A. 2, 982 b 12: Sia yo TO dav/td&iv ot Svdeioxoi xal vfv xal TO XQWTOV i/ofarro TO

rpdooo(fftv. ibid. b. 17: o o'djioQaiv xal {tav(cda>v oTcTat fyvotiv. Rhet. A. 11, 1371 a 32: fv fitv yog TtS darfidfciv
TO L-ii&vfieTv /ta&sTv eoriv, &OTK TO davftaaTov ixiftvfMjTov , sv dz p /tav&dvtiv el? TO xata yvoiv xadiaTaa&at. Ibid. 1370 a3:

di>d"/xt) ovv t'/Sv fifcu TO -re. els TO XOTU (fvotv levai ta; l.il TO xolv, xal ftdhoTa fhav XT)..; vrgl. Teichmttller II S. 282f.

5) TO .Tnpa inixQctv awfra&at ex idiv xtvdvviav ,,die Rettung aus der Gefahr, die nach den Umstanden kanm
noch zu erwarten stand", vrgl. Vahlen a. a. 0. S. 155. <} vrgl. S. 8.



16

suchung iiber die drittte und vierte Art derselben. Denn gerade an der auf die ethische

und pathetiscbe Fabel beziiglichen Stelle der Poetik weist der uberlieferte Text eine Liicke auf. Nachdem
namlich Aristoteles in c. XI. die nnterscheidenden Merkmale der beiden erstenArten erlautert bat, fuhrt

er dasmx^ogalsein neues*artbjldendes Moment an 1

); in welcherWeisedasselbeaberartbildend ist, diese

Darlegung ist verloren gegangen, und wir miissen das Wesen der patbetischen und etbischen Tra-

godie durch Combination zu erschliessen suchen. In der Liicke muss Aristoteles zuniicbst auf das

itaito^, den pathetischen Mythos begriindet und sodann dies ist die nachstliegendeVernautung
das Ethos als viertes Mom.ent angefiihrt haben, als auf welchem der ethische Mythos beruhe 2

).

Docb wollte man die Charakteristik als ciu gegeniiber den drei andern unterscheidenden Merk-

malen der Art nach vollig ueues Moment auffassen, so wiirde man damit die Einhcitlichkeit des

Einteilung.sgrundes aufheben; wollte man aber in derselben ein der Art nach mit ienen gleiches

Moment, d. h. ein fttQos des Mythos erblicken, so widerspricht dies dem c. VI, in welchem das

Ethos als iitQog TfayySiag dem Mythos nicbt sub-, sondern coordiniert ist. Da sich also die

vierte Fabel- und Tragodieuart nicht ergeben kann, insofern das Ethos als ein

viertes {ttgog des Mythos vorbandcn ist, so bleibt nur die Mb'glicbkeit, dass es sich er-

gibt, insofern das dritte ui'gos-, das Pathos in ihr nicht vorhanden ist. Wie die beiden ersten

Arten der Fabel sich auf die Abwesenhcit oder Anwesenheit von Peripetie und Anagnorisis

griindeu, so wiirde die dritte und vierte Avt auf dem Vorhandensein oder Kichtvorhandensein des

stat>o beruhen; die Pathos enthaltendeu Tragodien wa'reu die patbetischen, die dasselbe ent-

behrenden die ethischen. Diese Schlussfolgerung stellt die Frage: Besteht zwischen tta&a^ und

]#ot; ein so coutrares Verhiiltnis, dass das eine das andre ausschliesst, dass das .Selbstnichtsein

das Sein des andcru hervorruft? Keine Tragodie kann ohue Pathos sein, keine andrerseits ohne

Charakteristik! 3
). Aristoteles selbst bezeichuet die Jlias als pathetisch

4
); fiudet sich in ihr keine

Charakteristik? Sagt er doch selbst, dass Homer elactyei oi-dtr' ayihiaM.
1

f^oviai\ih^). Andrer-

seits nennt er die Odyssee ethisch, obwolil er selbst den Freiermord als einen wesentlichen Be-

standteil der Fabel derselben anfuhrt (;

). Da sich also in Bezug auf eiuc ganze Tragodie kcin

contrarer Gegensatz zwischen /rdito: und q&og fiuden lasst, so hat man denselben durch Be-

ziehung uud Beschraukung auf einzelne Punkte ermoglichen wolleu, von denen aus das rca&o$

durch seine An- oder Abwesenheit eine entgegengesetzte Wirkung auf alle iibrigen Teile derselben

austibe. So behauptet Uebervveg
7
), dass der Unterschied der pathetischen und ethischen Tragodie

auf dem Vorhaudensein oder Nichtvorhaudensein des 7f'>og in der Katastrophe, Vahlen 8
), dass

derselbe auf der Anwesenheit oder Abwesenheit dieses Momentes in der Metabasis (als dem Ueber-

gangspunkt von Scbiirzung zur Lusung) beruhe. Susemihl") aber vertritt die Meiuung, dass der

Charakter einer pathetischen Tragodie erst durch die Anwesenheit des Pathos an vielen (beliebigen)

Punkten hervorgehracht werde. Doch gestebt dieser Gelehrte selbst zu, dass durch seine Annahme

die Unterscheidung eine einigermassen ineinanderfliessende werde, ausserdem sprechen gegen die

l
) 52b9: dvo ftev ovv TOV fwdov fiegtj xroi ravT eon'- xepixhria xal avayvtoptot;, Tni'rov fir xd&og. TOVIWV de

fisv xal dva'/vv'jQtniz fiotjrai, ,-ratfos f>f fan .TOO:-^ ydagnxij / odvvrjQa, otv xti.

) Deraentsprechend liest denn auch Christ 52b9: ivo /<kv ovv rov ftv&ov HCQJJ moi iavr eari- [ftegt; 9e

fii'&ot' reoaaoa con, f>i'o fifv] ntQixhtia. xal dva'/vtooim;, TQITOV &r xaftog und 59bll: xal fan xtomtreifav SfT xal avayrco-

oiaeutv [xal tj&iov] xal xa&i)fiaTior ; vrgl. Hermann p. 127 sqq.
3
) Ueber die scheinbar widersprechende Stelle 50 a 25: aw /iev noat-eui; OVK av yivono TOOJ-W^IQ, Svev 8e %-

9u>v w>it av s. .
4
) 59b 15 . 5) 60.1 11. 6) 55 b 23.

7) Anm. z. Uebere. 65, 52, 84. 8
) a. a. 0. S. 137.

9) Rhein. Mns. XXVIII S. 317 ff. und Anm. z. Uebers. 171; vrgl. Ed. Miiller II S. 153 und 156 1., Diintzer

S. 76. Am scMrfsten hat diese Auffaasung M. Schmidt ausgedriickt, wenn er S. 43 iibersetzt: die verwickelte,

welche eitel Peripetie und Wiedererkennung ist.
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<lrei angefiihrten, principiell identischen Annahmen ihre Consequenzen sowie der Wortlant der

Poetik. Denn in der Definition der zusammengesetzten Fabel als einer solchen 1
)? in welcher die

psfaftaais mit ,,gegenteiliger Wendung" und ,,Erkennung" erfolgt, ist unter dieser, wie wir oben*)

naehgewiesen, die gauze Abfolge der Ereignisse, welche einen Schiqksalswechsel ausmachen, und

nicht ein einzelner Punkt zu verstehen, weder die Kataetrophe selbst noeh der Uebergang za einer

entgegengesetzten Beschaffenheit des Schicksals. Wahrend nach unsrer Auffassung mit der

Definition der zusammengesetzten Fabel die der zusammengesetzten Tragodie als einer solchen,

deren dramatisches Gefiige aus Peripetie und Anagnorisis besteht, v
tg ry olov iovlv Ttytutiieia xai

avayvwQiaig
3
), vollig iibereinstimmt4

), kann Vahlen 5
) diese Uebereinstimmung nur durch die gewalt-

same Erklarung herstellen, dass unter TO "oKov die ^israfiaais z% oAijg Trpa^ewg zu verstehen sei,

Susemibl 6
)
aber schreibt durch seine Auffassung dem Aristoteles den Widerspruch zu, dags er die

Arten der Tragodie im wesentlichen zwar auf die Arten der Fabel begrundet, dass er aber das

Vorhandensein einer verflochtnen Fabel nicht als fur eo ipso ausreichend erachtet, urn die Tra-

godie als eine zusammengesetzte erscheinen zu lassen. Einen zweiten Grund gegen die Annahmen,
welche die An- oder Abwesenheit des ndftos auf einzelne Stellen im Drama beziehen, bilden die

widerspruchsvollen Consequenzen derselben. Vahlen 7
) behauptet, dass durch die Abwesenheit des

Pathos in der Metabasis die Tragodie einen rubigeren und gemesseneren Gang annahm und

sanftere Gemiitsstimmungeu zur Darstellung brachte, wodurch die Dichter zu ,,detaillierter Feinaus-

fuhrung" der Charaktere eingeladen warden 8
).

Doch abgesehen davon, dass sich durch diese relative

Entgegensetzung
9
) nur ein gradueller Untersclned ergibt, der ia nicht artbilderd sein kann, be-

haupteu wir, dass nach der traditionellen Struktur der griechischen Tragodie in derselben eine

feinere Charakteristik in unserm Sinne unmoglich war und thatsacblich in den vorhandnen Dramen

nicht zu finden ist. Wenn sich also ein Stuck durch starkeres Hervortreten der Charakteristik

auszeichnete, so musste dieselbe nicht so auf detaillierter Feinausfuhrung der Charaktere als auf

Starke und Grosse derselben beruhen. Starke des Charakters und ?rd&os bedingen aber eher ein-

ander, als dass sie sich ausschliessen. Denn ie starker und leidenschaftlicher der Held ist, desto

wahrscheinlicher und begriindeter ist eine leidvolle That, mag dieselbe von ihm ausgehen oder als

Reaktion gegen ihn gerichtet sein. Von seinen Irrfahrten heimgekehrt entschliesst sich der gott-

liche Dulder, obgleich einer gegen viele, mit Gewalt sein Hausrecht zu wahren, und seine Ent-

schlossenheit fuhrt den Untergang der Freier herbei; in der ethischen Odyssee wenigstens bedingen sich

ftd&og und rjd-os unter einander. Aus diesen Griinden also mussen auch die principiell identi-

schen Annahmen von Ueberweg, Vahlen und Susemihl zuriickgewiesen werden. Weder in Bezug
auf die ganze Tragodie noch in Bezug auf einzelne Punkte derselben lasst sich

zwischen Trdfrog und ?]#og, als Charakteristik verstanden, der contrare Gegensatz
finden, welcher die Voraussetzung bildet fur die Annahme, dass sich die ethisi-he

Tragodie auf das Nichtvorhandensein des Ttd&og als des dritten artbildenden

Momentes begrundet.
Darum hat eine Reihe von Gelehrten dieseu Gegensatz dadurch zu gewinnen gesacht,

dass sie y&og in einer engeren Bedeutung fassten. Welcker 10
)
und Vischer11

) z. B. beziehen die

Bezeichnung ,,ethisch" auf den vom Zuschauer empfangenen Eindruck; der pathetische Mythos sei

i) 52a 18. 2
) S. 2. ) 55b35. 4

) vrgl. S. 10 f. ) a. a. 0. S. 137. ) Rhein. Mus. XXVIII S. 322.

') a. a. 0. S. 137 f. 8
) Aehnlich Ueberweg, Anm. z. Uebers. 52 und Susemihl Rhein. Mus. XXVIII S. 323 u. Anm.

z. Uebers. 111. 9
) Ueberweg Anm. z. Uebers. 52: auch konnen dieselben (die nicht pathetischen Fabeln) inTrm-

gddien eingehen, welche ohne durchgeftihrte Charakterzeichnnng bleiben.

10) Griech. Trag. I S. 44 und 206ff. ) Aesthetik IV S. 1412.
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riilireud, der ethische charakterbildend, auf das sittliche Gefiihl wirkend. Doch abgesehen davon,
dass Aristoteles den Tragodien schlechthin eine kathartische 1

) Wirkung zuschreibt, charakterbil-

dend kann doch eine Dichtung nur durch die Darstellung von Charakteren und durch Sentenzen

sein, welche sich auf den Charakter beziehen. Aber weder in der Qnalitat noch Quantitat der

Charakterdarstellang lasst sich zwischen der Jlias und der Odyssee ein solcher Unterschied auf-

finden, dass man iener als einer pathetischen Dichtung die charakterbildende Kraft absprechen

mochte, welche man dieser als einera ethischen Epos beilegen miisste. Zudem sind B charakter-

bildend" und ,,riihrend" zwar etwas Verschiednes, aber keine contraren Gegensatze, so dass die

ethische Fabel und Tragodie nicht auf die Abwesenheit des dritten jwe'^og des Mythos, sondern auf

ein eignes artbildendes Moment eigentiimliche Charakterdarstellung begriindet und damit

wieder die Einheitlichkeit des Einteilungsgrnndes aufgehoben wurde. Gotschlich 2
) und Giinther 3

)

beziehen dagegen den Gegensatz von ^9-og und nitd-oq auf das Verhalten des handelnden Helden,
indem sie ienes nach einer von Aristoteles 4

) selbst gegebnen Definition als die Bekundung einer

bestimmten Willensentscheidung fassen, in deren Gegensatz dieses die Bedeutung des Affekts an-

nehme; sie beziehen beide Begriffe auf das Handlungsmotiv des Helden. In der pathetischen

Tragodie handle derselbe im Affekt, in der ethischen nach einem bestimmten, zielbewussten Plane.

Und auf die Odyssee und Jlias 5
) scheint diese Unterscheidung allerdings zuzutreffen. Heimge-

kehrt entschliesst sich Odysseus sein Haus von der Menge der Freier zu befreien und fuhrt seinen

Plan mit vieler Klugheit gliicklich zum Ziel. Der Held der Jliade aber handelt im Zorn, Schmerz

und Rachedurst; durch das ganze Epos hindurch scheint er VOID Affekt beherrscht zu sein. Doch

dass Affekt und kluge Ueberlegung sich nicht ausschliessen, habeu wir an der Medea gesehen
6
),

die mit der Leidenschaftlichkeit eines barbarischen Weibes erfiillt ist und doch mit schauder-

erregender Kaltbliitigkeit den Racheplan aussiunt und durchfiihrt. Und Aiax, der in tiefge-

kranktem Ehrgefiihl seine Schmach nur durch Selbstmord tilgen zu konnen glaubt, weiss durch

klug verstellte Worte seine selbstmorderischen Absichten so zu verdecken, dass Tekmessa an-

nimrat, er begebe sich von ihr zur Versohnung mit den Atriden hinweg. Vor allem aber lasst

!) 49 b '23: eaxiv oi'r roa-'roflia /ii/ujni; .... dt i/.eov xni (/-iifiov
.leoaimvaa T//r nuy totoi'TWV na&yfidrcav xdtiiioaiv.

2) N. Jahrb. f. cl. Phil. 1874 S. <U4ff. 3) s. 53^ ft-.

*) 50 b 8: KOTIV f>s ij&o; ftev rt> roiorroi' <"i Sijioi ri/v XQOaigcatv.
5
) Die Fabel der Odyssee hat Ar. selbst herausgeschalt, 55 b 17 ff.; die Fabel der Jlias ist tblgende: Da

Achill im Zorne gegen Agamemnon eine Versohnung schroff zuriickgewiesen, geraten die Achacer in so grosse

Not, dass die Troianer bereits im Begrift' sind den Feuerbrand auf deren .Sehifte zu schleudern. Da kommt
ihnen Patroklos In der Riistung des Aeaciden zu Ililfe, doch tindet er durcli seine masslose Kampfeslnst in der

troischen Ebene den Tod; sein Leichnam wircl (lurch Hektor der Riistung beraubt iind nur mit Miihe aus derGe-

\valt der Feinde gerettet. Durch des Frcundes Tod mit wildcm Schmerz und heissem Rachedurst erfiillt, gibt

Achill ohne weiteres den Zorn gegen den Atriden auf, tc'itet mit der gottgefertigten Riistung alle Troier, die seiner

Kraft begegnen, . und findet das Ziel seiner Kache in der Vernichtung seines Erzfeindes (des "Exrwo S/.aoTos,

XXII 2G1) und in der feierlichen Bestattung seines toten Freundes. Die Handlung der Jlias enthalt demnach

einen Schicksalswechsel vom Unglilck zum Gliick, das Gelangen aus der Nichtbefriedigung zur Befriedigung des

Verlangens. Die Schiirzung enthiilt die Ereignisse bis zur Erweckung des Rachedurstes, die Metabasis oder

Ixisung stellt in der Stufenfolge der 6ltA.OXOila, itiymfos dxdogrjois, iid/_>] (&eu>v \\. xaoajtord/uos}, "Exiooog uvawsaig

und der af}).a l.-rl naiQax). die Vollziehung der Rache dar. Wenn Hbrigens Ar. 59b 3 behauptet, dass sich aus

den iibrigen Epen viele, aus der Jlias und Odyssee /n'a roaycoSla f/
Svo /idvai bilden liessen, so konnte den Stoff

zu einer zweiten Tragodie aus der Jlias nur das bilden, was wir eben als Schiirzu ng bezeichnet haben. Die ge-

stiirte Ordnung, mit welcher dann wieder diese Tragodie anhObe, wiire der Gegensatz zwischen Achill und Aga-

memnon; die Fabel stellte die Rachung des gekrankten Achill durch das von Zeus ttber die Achaeer verhangte

Unheil dar. In der Odyssee wiirden die Irrfahrten des giittlichen Dulders bis zur Ankunft in Ithaka den Stoff

zu einer zweiten Tragodie bilden. 6
) S. 3 Antn . 2.



19

sich die von Gotschlich und Gunther aufgestellte Ansicht nicht mit dera (ietzigen) Wortlant der

Poetik vereinigen, als nach welchem Aristoteles das naSoq, als ein den beiden andern gleiches

artbildendes Moment hinstellt, welches nicht die Beschaffenheit des sich in That umsetzenden

Seelenzustandes des Helden, sondern die Beschaffenheit der in die Erscheinnng tretenden That selhst

bezeichnet. Wenn Gunther l
) den Widerspruch seiner Annahme zu dem Wortlaut der Poetik da-

dnrch zu beseitigen meint, dass er das rtd&og nur mittelbar als artbildendes Moment gelten lassen

will, so ist ia allerdings wahrscheinlich, dass Aristoteles in der anf die Definition folgenden Liu-ke

eine nahere Bestimmung daruber gegeben hat, in welcher Weise das Pathos artbildend ist, doch

kann dieselbe nicht die Auslegung Giinthers gewesen sein, der dem leidvollen Moment der Hand-

lung die artbildende Kraft ganz benimmt und ein neues, die Einheitlichkeit des Einteilungsgrundes

aufhebendes Moment als das unterscheidende Merkmal einfiihrt. Denn das seelische Verhalten

des Helden bildet nicht einen Teil des (iv&o$, sondern steht zum ^og und der didvoia in Be-

ziehung, welche Coordinate ienes ^egos der Tragodie sind. So ist auch der Versuch aus

einer engeren Bedeutung von r
t &os einen contraren Gegensatz desselben zu nd&os

zu gewinneu misslungen und damit die Mb'glichkeit uberhaupt genommen den
Unterschied der pathetischen und ethischen Tragodie aus dem Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein des rrdd-os z bestimmen. Das Wesen der pathetiscben und
ethischen Tragodie scheint sich weder durch die Annahme eines vierten, noch
durch Beziehung auf das dritte artbildende Moment feststellen zu lassen; Reinkens 2

)

wenigstens verzweifelt an der Moglichkeit ihre Deschaffenheit zu erkennen.

Doch wir haben uns bereits denWeg zu einem positiven Resultat gebahnt. Bisher hat

man unter Peripetie, Anagnorisis und Pathos drei gleichartige unterscheidende Merkmale der

Fabel verstanden, welche zwar fur die Kunstmiissigkeit einer Tragodie nicht notwendig sind, durch

deren Hinzutreten aber die Wirkung derselben bedeutend gesteigert wird. Doch wir haben schon

den Unterschied erwiesen, dass Peripetie und Anagnorisis dramatische Momente sind, wahrend

das rtdd-og sich nach der Definition zweifellos auf das Schicksal des Helden bezieht und an-

scheinend eiu facultatives tragisches Moment bildet. Da nun aber iede Tragodie Ttd&og enthalten

muss und durch dasselbe, als facultatives leidvolles Moment gefasst, sich auf keine Weise der

Wesensunterschied zwischen der pathetischen und ethischen Tragodie erkennen liess, so fiihren

wir ietzt den Unterschied zwiscben dem Pathos einerseits und der Peripetie und Anagnorisis

andrerseits noch weiter, indem wir ienes aus seiner bisberigen Coordination mit diesen ganzlich

herauslosen und mit Lessing
3
) behaupten, dass unter rrd&og nicht ein einzelnes tragi-

eches Moment, sondern die ganze leidvolle Handlung zu verstehen sei, welche
ieder Tragodie eignet. Um Arten der Fabel festzustellen, betrachtet Aristoteles dieselbe nach

ihrer Form und nach ihrem Inhalt als den beiden Erscheinungsformen, welche das Wesen eines

ieden Dinges ausmachen. Die
jue'gTj

TOV pvSov sind nicht facultative Momente, sondern fortlanfende

Beschaffenheiten desselben, die an ieder Stelle in und mit einander, doch andrerseits auch neben

einander sind. Die Tragodie weist sechs solcher fortlaufenden Beschaffenheiten auf, die Fabel

hat deren nur zwei. Und zwar wird ihre Form durch ihre dramatische, ibr Inhalt durch ihre

tragische Fiigung ausgemacbt, iene durch den Verlauf der Handlung an sich, diese durch das

Verhalten und das Schicksal des handelnden Helden. Auf diesen beiden Unterscbeidungsgrunden

i) S. 540 ff.

2j S. 319: Die aristotelische Lehre von den Arten der Tragodie geh6rt zu dem Unvollkommensten und

Unbrauchbarsten von allem, was die Poetik enthalt Wir wissen nicht, was Ar. unter pathetischer und ethi-

acher TragSdie sich gedacht; am fernsten liegt das Verstandnis der letzteren, vrgl. S.52.

) Hamb. Dram. St. 38.

3*
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beruhen nun aber ie zwei Arten der Fabel und der Tragodie. Die einfache und verwickelte er-

geben sich, wie wir oben nachgewiesen, darnach, ob der Verlauf ein einfacher oder complicierter

ist; anf welchen Modificationen aber der tragischen Seite die pathetische nnd
ethische Tragodie beruht, das muss der Philosoph in der Lttcke nachgewiesen
haben, welche der Text hinter der Definition des Pathos aufweist.

Dass zunachst Form und Inhalt die Einteilungsgrunde fur die Arten des Mythos uud der

Tragodie bilden, wird dadurch wahrscheinlich gemacht, dass Aristoteles das Wesen der
Fabel selbst nach diesen beiden Seiten erlautert; c. VII XI und XVI 1

) weist er nach,
wie dieselbe beschaflfen sein miisse, urn dramatisch zu sein: c. XIII u. XIV legt er die Bedingungen

dar, nnter welchen dieselbe tragisch wirkt. Die dramatische Beschaflfenheit ergibt sich zunachst2
) aus

dem iskos der Tragodie als eines einheitlichen Ganzen 3
). Aus der Analyse dieses Begriffes folgt

einerseits, dass die Fabel eine gewisse Grosse haben miisse, deren Angemessenheit durch das

Mass der Behaltbarkeit und der Moglichkeit bestimmt werde in ihr einen Schicksalswechsel von

Gliick zu Ungliick oder umgekehrt zur Darstellung zu bringen, andrerseits dass die dargestellten

Ereignisse nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit zu einer organischen Ab-

folge verkniipft werden miissen (c. VIII und IX 52a2). Dieses dramatische Gesetz ergibt sich

') S. 22 Anm. 2. 2
) Dass Ar. das Wesen der Fabel nach Form und Jnhalt gliedert, crweist sich mittel-

bar aus 59b8: ru 8s r eTdrj lavia fteT fjfftv rl/v i-xcwotiav rfj Toa-'(;>8iri !j yao n.T/./Jv '/ xexiFy/ttrtjv f/ f/Otxi/v !'/ xadtj-

ijv xai T<\ /itg>) <?<<> (te).<xiotiai xal oi/'Fat; rai'Tt'p xal -/do XFOI.-IFTFUOV 8ei xal dra-'vtootoecor xal xatttjiiuKov, rn ids

ut? xal T!/V lg$iv egftv xaica?. ofs Sataow "Ofi>]r>n; xeyoijTut xal .TOfSroj xal lxavi~>;. xal ydo xai rtuv ^oiijiidrcor fxd-

tenov ai'veoitjxev t'/ /ih 'Ilia; taioi-v xal Jiaihjrixov, t]
ft? 'Ofti'onfta Xtxlsypfoov uvtr/raioiaci; '/ao dt-.5i.ov xal t'l^txt'/.

JIOCK; SK Tovrot* ie$st xal diavoh .Tu>'r vxFoflffli.rixn: Diese Worte zerfallen fiir ieden ersichtlich in zwei Teile. Der

erste Abschnitt cnthiilt cine theoretisclic Acusserun^, der zweite ein dieselbe belegendes Bcispiel. Dooli fiber die

Gliederung der beiden Abschnitte selbt vertreton Vahlen und Spcngcl entgegengesetzte Ansichtun. Jener Gc-

lehrte nimuit (Sitzungsbcr. der phil.-hist. Cl. d. Wiener Akad. LVI 8. 28(5 und 'p. 246 sq.) eine derartige Ge-

dankenfolge an, dass in dem Theorem zuerst von den tTS>/, den Arten der Tragodie und des Epos, von der inncrn

Gcstaltung der Dichtung, dann von der iiussercn Gestaltung derselben die Rede sci, welche auf Gedankenansdruck

und Sprache beruhe. Der Abschnitt bildet nach ihm eine ,,bipertita oratio" so, dass die Worte: ?V< U ra Fify durch

die Worte: FTI rug diarota* xal TIJV /./Sir ant'genoir.men und fortgesetzt werden. Die nach ihrer Wichtigkeit in

c. VI behandelten sechs ,/; der Tragodie wenlon in dem Satze: xai rd /<*'>/ ?:<o XT'/., ntir in transcursu erwahnt,
da einmal von den verschiednen fi'f>>/

die Rede ist. Der Satz: xal ;>o .-iF<>t.-ieTFtio>' XT/., enthiilt eine causale Be-

ziehung nicht auf den unmittelbar vorangehenden Satz, sondern auf die "<5/; des Epos nnd der Tragodie, insofern

in ihm die artbildenden /irn>/ des Mythos angegeben werden. Nach der von Spcngel (Abh. d. bayr. Akad. d.

W. I. Cl. XI Bd. II Abt. S. 68) vertretnen Ansicht dagegen, welche wohl die allgemeine geworden ist, ist der Satz

xal T<I fieo>] fiir die Gedankent'olge keineswegs nebensachlich und subordiniert, sondern bildet die Fortsetzung des

Satzes: en 6k T Fl'8>i
XT'/., und wird selbst durch eine Aufza'hlung cben der //4/ tics Epos und der Tragodie fort-

gesetzt, welche in dem Satze FTI r; Staroiaz XT/., abschlicsst. Es besteht also der Unterschied, dass der Satz, wel-

cher nach Vahlen eine nebensaehliche Bemcrkung iu dem ersten Teile des Tiieorcms bildet, nach Spcngels Auf-

assung der zweite Hauptgedanke ist, dass dagegen, was Vahlen als diesen ansiehr, nach Spengel nur ein Teil

desselben ist. Diese Auffassung ist die zuniichstliegende und, wie wir hier nicht weiter ausfiihren konnen, durch

die Sache selbst gebotne. In der Aufzahlung dor einzelnen ,<?; der Tragodie und des Epos wird nun aber

das erste nicht rait seinera Namen, sondern nach scinen eignen /</ angefiihrt, offenbar deswegen, weil eben die

Arten der Tragodie und des Epos angefiihrt warden, als welche auf den /.teotj des Mythos beruhen. Fiir ein

Ganzes aber im Gegensatz zu einem andern Ganzen konnen die Teile nur eintreten, wenn dieselben zusammenge-
nommen es ausmachen. Da nun die angefiihrten Teile: xeQixerfta, dw/viaQiots, xa&iiuara nicht derartig sind, dass

sic das Ganze durch Addition hervorbringen, konnen sie nur Teile insofern sein
,
als sie dasselbe durch Combination

ausmachen; sie konnen nicht aufeinanderfolgende, succedierende, sondern nebeneinan der fortlaufende, immanierende

Teile sein. Als solche fortlaufende Beschaffenheiten des Mythos lassen sich aber nur ihre dramatische (Peripetie

und Anagnorisis, in denen implicite der einfache dramatische Verlauf enthalten ist) und ihre tragische Gestaltung

a) denki-n: Form und Inhalt (in ihren verschiednen Erscheinungen) machen das Ganze des Mythos aus.

3
) 50b24: xcTmi d'fjfitv ri/v roa'/roSiav TtJ.fia; xal oA.rj$ xgd&co; sivat /ni^trjatv i%ovar)i; ri filyf9o?.
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auch aus der Riicksicht auf das andre re'tag der Tragodie, als nach welchem dieselbe die Dar-

stellung furcht- and mitleiderregender Ereignisse ist (52a'2 11). Die leidvollen Ereignisse regen

namlich einerseits durch die Beziehnng auf die betroffnen Personen unser Gefnhl an, Furcbt nnd

Mitleid auslosend, andrerseits wirken sie durch ihr blosses Geschehen wie iedes Ereignis auf nnsre

Verstandesthatigkeit und rufen Wahrnehmung und Vorstellung, Aufmerksamkeit und Interesse her-

vor. Auf zweifache Weise dringen sie also in unsre Seele ein. Je starker sie nun, so folgert

Aristoteles, durch die zweite Seite in uns eindringen, desto starker wird auch die Wirknng in

erster Hinsicht sein. Das Interesse an dem leidvollen Ereignis wird aber wie bei iedem Ereignis
in erhobtem Grade erregt, wenn dasselbe nicht als ein vereinzeltes und zufalliges in die Seele

einzieht, sondern sich leicht in eine durch die Vorereignisse hervorgerufne Vorstellungsreihe ein-

ordnet, besonders aber, wenn es sich in die durch die bisherige Abfolge der Ereignisse hervor-

gerufne Vorstellungsreihe anfanglich nicht fiigen zu wollen scheint, sich aber bald durch eine

eichtbare Kette von Nebenvorstellungen in vernunftigem Zusammenhang rait den friiheren Teilen

der Handlnng erweist. Also auch, um die Furcht- und Mitleidserregung zn erhohen, ist die Ver.

kniipfung der Ereignisse nach Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit erforderlich *). Das Gesetz

der auf Wahrscheinlichkeit uud Notwendigkeit begriindeten Einheit muss selbst in denienigen Mo-

menten enthalten sein (52 a 2 b9), durch welche nicht nur scheinbar unvermutete, sondern dem

bisherigen Verlaufe geradezu widersprechende Ereignisse eingefiihrt werden, mag das Gegenteil
als Umschlag in der Handlung selbst (rtSQi^teitia) oder als Umschlag in der Stellung der han-

delnden Personen zu einander (dvcc/i'WQiaig) eintreten. Denn erst dann haben diese beiden Momente

die ihnen eigentiimliche -) Wirksamkeit, durch welche sie artbildend geworden sind 3
), wenn die durch

sie eingefiihrten plotzlichen Ereignisse sich dennoch in die durch den vorausgehenden Verlauf

hervorgerufne Vorstellungsreihe einfugen und die Ueberraschung der Befriedigung weicht, welche

das Interesse an der Wahrnehmung der Folgerichtigkeit empfindet
4
). Darum ist denn auch von

den moglichen Erkennungsarten dieienige die beste, bei welcher das Ueberraschende aus dem
Wahrscheinlichen entspringt

:>

). In ebenso wohl get'ugter Gliederuug behaiidelt Aristoteles die

1
) Vahlcn, Sitzungsber. il. phil.-hist. Kl. der Wiener Akad. LIT S. 89, nimmt an, dass die Worte 52a2:

txfl fie ov /u'n'ov re/.fi'as sort ^gd^ftof >'/ iiliitjnis a/./.a xul cfofifnt'ir xai e/.tru>r, rafra 8s '/irerai xal ftd/.iara, xal fiaM.ov

Srar '/ht/rai .TO TIJV 8d^av fit u/./.tj/.a den Uebergang zur Behandlung der Fabel nach ihrer tragischen Beschaffenheit

bilden, vrgl. Ueberweg, Anm. z. Uebers. 4f>, Susemihl, Anm. z. Uebers. 95, doch wir haben oben nachgewiesen, dass

die in c. X. und XI. behandelte Peripetic und Anagnorisis dramatische Momente sind, an welchen gleiehfalls das

bisher beliandelte Gesetz der Wahrscheinlichkeit nnd Notwendigkeit zur Erscheinung kommt. Darum kiindigt

dieser Uebergang nicht den zweiten Toil der ganzen Untersuchung fiber die Fabel, sondern eine Unterabteilung

des ersten Teiles an, an welchen sich nocli eine dritte Unterabteilung anschliesst. Soil sich aber diese zweite

Unterabteilung, deren Verstandnis noch (lurch Textverderbnis erschwert wird, in den ganzen Zusammenhang

fiigen, dann muss der Sinn herausgelesen werden, dass die Gefiihlswirkung der leidvollen Ereignisse
durch das dramatische Interesse an denselben gesteigert wird. Darum lesen wir (iiber die andern

Verbesserungsvorschlage vrgl. Susemihl z. d. St. nnd V. 3
p.l42sqq.) fur ,,xal fia/.iara" ,,xal 8ia avra", welche Ck>n-

iectur nur scheiubar paliiographische Schwierigkeiten bietet: VaDra 8k yii'erat xal Sia avra xal ftaA.).ov Srav yerqrai

naoa. rf/v S6$av Sf a)./.>j/.a, das Furcht- und Mitleiderregende findet sowohl durch sich selbst (durch das ihm bei-

wohnende xd&og) statt als auch in erhohtem Grade, wenn dasselbe iiberraschend und doch in einer auf Wahr-

scheinlichkeit basierten Verknupfung eintritt. (Ar. erwahnt also nicht erst die Erhohung der Gefiihlswirkung

durch den einfachen dramatischen Verlauf ;
wern dies erforderlich erscheint, der muss ,,xaia rrjv 86!-av 8t aU.rj).a."

lesen oder die Worte )rraea T>/V 8o$av 8f aJ./.r]J.a" in der Bedetitung fassen, ,,der durch die bisherige Abfolge er-

regten Erwartung gemass". Diese Atiffassung wurde noch dadurch empfohlen werden, dass dann bis hierher von

der einfachen und im nachsten Abschnitt von der complicierten dramatischen Fiigung die Rede ware).
2
)
50a34 bezeichnet sie Ar. als rd peytoTa olg yvzaya>ytt fi tQayot&ia.

3
) vrgl. S. 9,

4
) vrgl. S. 15. Anm. 4.

5
) 55al6: xaoa>v 8e ftn).Tiarr) ava-yrfoQiais f/ f? avion rear XQayfiarwv rfj? cxjiiygca)? ytyvofibti; 81 ttxoron>;

dass c. XVI hier einzuschalten ist, daruber vrgl. S. 22 Anm. 2 E.
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tragische Beschaffenheit der Fabel. c. XIII legt er dar, wie die leidvolle Bandlung an sich am
wirksamsten dargestellt werde. In Absicht auf Erregung von Furcht und Mitleid sei derienige

Schicksalswechsel der beste, in welchem ein hervorragender Mann infolge eines Fehlers aus

Gliick in Ungluck gerat. Die tragiscbe Wirkung konne aber, c. XIV, erhoht werden, accidentiell

durch die scenische Darstellung (53b 1 13), essentiell durch die aussere und innere Stellung der

handelnden Personen zu einander (53b 13 54a 13). Bei einauder feindlichen oder gleichgiiltigen

Personen wirkt nur das Traftog an sicb; die Wirkung des Leidvollen in seiner V
7

orbereitung wie

Ausfiihrung
1

) wird erhoht, wenn dasselbe iv ralg tpdiatg, zwiscben Geschwistern, zwischen Eltern

und Kindern und drgl. stattfindet, besonders aber, wenn dasselbe durcb das dramatische Moment

der Anagnorisis eintritt, d. b. wenn die Handelnden die leidvolle That ohne Kenntnis ihrer nahen

verwandtschaftlichen Beziehung zu den Obiecten ihres Hasses und Angriffes veriiben wollen, nach

der That aber oder besser noch vor derselben zur Erkenntnis dieser naheu Beziehung gelangen
2
).

Die Zweiteilung in der Behandlung des Mytbos, die Erlauterung desselben nach Form und Inbalt,

nach seiner dramatischcn uud tragischen Bescbaffenheit wird noch ersichtlicher, wenu die Ueber-

gangsforniel zwischeu beiden Teilen ihre richtige Form erhalt. Ihre ietzige Gestalt: wv ds del

i) Vahlen, Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. d. Wiener Akad. LI1. S. 112 behauptet, dass durch die fur die ein-

zelnen Arten der Ausfiihrung des xddof erwiihnten Beispicle des Hamon, welcher seine einmal bekundete Absicht

den Vater zu toten nach dem ersten Misslingcn derselben nicht welter zu verwirklichen sucht (Susemihl Anna,

z. Uebers. 134), der Medea, welche ihre eignen Kinder mordet, der Merope, welche iin Begriff ihren Feind zu

toten vor der That in demselben ihren Sohn erkennt, bewiesen wird, dass Ar. unter xadtj in diesem Kapitel

einzelne tragische Momente verstehe. Aber diese Momente treten ia doch nicht von aussen willkiirlich zur leid-

vollen Handlung hinzu, sondern sind derselben immanent und werden durch eine langere Entwicklung derselben

hervorgebracht; es sind hervortretende Punkte derselben, bei deren Erwiihnung an die Kette von Ereignissen

mitgedacht wird, deren Ausbruch oder Ansatz sie bilden. Datum dcnn auch der Philosoph ofter, z. B. 53bl7

neben der Ausfiihrung soleher gesteigerter Momente ihre Vorbereitung erwahnt und fiir die Wirkung neben dem
xoiflv das /Lif/./.fit> ,-iotftv in Betracht zieht. .So gut Ar. die Peripetie von der Bedeutung eines Pusktes dehnt bis

zur Bezeichnung des ganzen Verlaufes (vrgl. S. 11 Anm. 5), so kann er umgekehrt das Pathos von der Bedeutung
der ganzen leidvollen Handlung bis zur Bezeichnung eines hervortretenden Momentes in derselben zusammendrangen.

2
) Darin, dass Ar. hier von den aus den Elementen: Kenntnis, Unkenntnis, Thun, Thunwollen und Nicht-

thun moglichen Combinationen : Mit Kenntnis thun wollen und nicht thun, mit Kenntnis thun wollen und thun,

mit Unkenntnis thun wollen und nach dem Thun zur Erkenntnis gelangen, mit Unkenntnis thun wollen und durch

Erkenntnis zum Nichtthun gelangen, die letzte Art fiir die beste erklart, hat man einen Widerspruch zu 53al4

finden wollen. Denn wahrend Ar. dort den Schicksalswechsel aus Gliick zum Ungluck fiir die beste Gestaltung

der tragischen Handlung hinstellt, erklart er hier die Verhinderung des Ausbruches der leidvollen That fiir das

beste. Susemihl 2 will darum die iiberlieferte Ordnung der Glieder umstellen, so dass die auf fteinor fa und XQO.-

itorov <5,folgenden Arten ihre Platze tauschen miissten, wodurch in Uebereinstimmung mit iener Stelle die dritte Art

der Pathosvollziehung als die beste hingestellt wiirde. In gleicher Absicht hat M. Schmidt das die vierte Art

einleitende XQO.TIOIOV in ovx a^agioiov und das die dritte Art einleitende ftihiov in pe'/.nmov verwandelt. Vahlen

aber hat dadurch beide Stellen in Einklang gebracht, dass er (a. a. 0. S. 112) xado? als ein facultatives tragisches

Moment auffasst, welches auch an andern Stellen als dem Knotenpunkte eintreten konne, dessen Gestaltung etwas

fiir sich bestehendes sei, was mit der allgemeinen Composition der Fabel nichts zu thun habe. Doch auch dann,

wenn man, wie wir, unter' mido? die ganze leidvolle Handlung versteht, ist nicht ein Widerspruch zwischen beiden

Stellen vorhanden, sondern die zweite enthalt nur eine Einschrankung der ersten. Denn an der ersten Stelle

spricht Ar. von der Gestaltung der tragischen Handlung schlechthin ohne Riicksicht auf die Stellung der han-

delnden Personen zn einander; wenn er an der zweiten eine andre Art unter der Voraussetzung der Anagnorisis

als die beste erklart, so wird iene Behauptung auf dieienigen TragOdien beschrankt, auf welche diese Voraus-

setzung nicht zutrifft, in welchen wie in den alteren Tragodien oder z. B. in der Medea des Euripides die Han-

delnden in voller Kenntnis ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Obiecten ihres Hasses und Angriffes

gegen dieselben vorgehen. Dass ferner die ErhChung des tragischen Effectes von der Anwendung eines

dramatischcn Momentes abhangig gemacht wird, dies ist dieselbe Erscheinung wie die, dass oben (S. 21) die dra-

matische Beschaffenheit auf die tragische Wirkung begrundet wurde, und rechtfertigt noch nicht die Behauptnng
Vahlens (a. a. 0. S. 117), dass die Ero'rterung der Anagnorisis von derienigen des Pathos nicht zu trennen sei.
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xat a del evkapeio9ai avnaTavra$ rotg pv&ovg xcu Tio&ev I'arct TO

k^yov, <jpfijg av
etTj Ae/tre'ov Tolg nJv ctptjjueVotg, 52b29ff. kann unmoglich die urspriingliche sein,

mag man mit Vablen den Uebergang zur inhaltlichen Bebandlung des Mythos an einem friiheren

Punkte annebmen oder das Princip iener Zweiteilung nberhaupt nicht gelten lassen. Dfintzer 1
)

behauptet, dass mit diesenWorten zweierlei Neues angekiindigt werde, einmal worauf man bei der

Anordnung des Mythos zu sehen und was man dabei zu beachten babe, und dann wober die

eigentlicbe Wirkung der Tragodie komme: das erstere werde in c. Xin, das andre in c. XIV be-

handelt. Doch vvir haben gezeigt, dass grade c. XIII die allgemeine Bestimmung fur das tragisch

wirksamste entbalt. Darum wird auch dieses Kapitel durch den zweiten Teil iener Uebergangs-
formel mit umfasst. Andrerseits ist ia grade die Anordnung und Composition der Fabel das,

wovon c. VII XI handelt. Mit dem ersten Teil der Uebergangsformel wird also auf etwas scbon

b ebandeltes bingewiesen. So bildet dieselbe eine echte Transition, entbaltend eine Znsammen-

fassung des Dargestellten und eine Ankiindigung des Darzustellenden. Darum muss gelesen

werden: iav ds del aTO%ateafrai avviaravras iovs Jiw^osg /UAexrcu" Ttb&ev 6s SOTCCI TO T^g Tgayydiag

tgyov t(f^g av
si'ij fo/.Ttov, was man bei der Composition der Mythen ((iv9ov$ ist ace. eflectivngj

bei der Verkniipfung der Ereignisse zu einem einheitlicben Gefiige) erstreben und vermeiden muss,
d. b. wie die dramatiscbe Seite der Fabel behandelt werden muss, ist auseinandergesetzt worden,
woraus nun aber die der Tragodie eigentiimliche Wirkung fliessen wird, d. b. wie die Handlnng
tra gisch componiert werden muss, davon wird nunrnebr im Anschluss an das eben gesagte zu

bandeln sein 2
). Jetzt ist die Zweiteilung in der Behandlung des Mythos aucb ausserlich klar

Evident freilicli ist, dass c. XVI vov c. XV gestellt werden muss, doch dass dasselbe (wie auch Suseinihl, Ueber-

weg, M. Schmidt wollen) an c. XIV anzuschliessen sei, erscheint uns unrichtig. Denn dass die beste Art der

gegenseitigen Stellung der an dem Pathos beteiligten Personcn auf einer bestimmten Anwendung der Anagnorisis
beruht (c. XVI), das ist doch etwas andres als die in c. XVI behandelte Frage, welches die beste Art der Ana-

gnorisis selbst ist. Die beste Art dieser ergibt sich ferner (yrgl.S, 9f.) nicht so aus ihrer tragischen Wirkung
als aus dem Grade ihrer Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit. Darum gehort c. XVI in die ErJauteruug der

dramatischen Beschaffenheit des Mythos hinein. lu diesem Abschnitt aber schliesst sich dasselbe naturgemass an
die Definition der Anagnorisis 52 b 8 an, so dass der Zusammenhang an dieser Stelle der ware, dass der Philosoph
na ch der Erklarung des Begriffes verschiedne Arten desselben aufstellt, einerseits nach den Gegenstanden und der

Beziehung der Erkennung, andrerseits nach der Art und Wi-ise derselben. So ist, behaupten wir, die urspriing-
liche Kapiteltblge die gewesen: c. VII XI 52 b 8, XVI, XI 52 MI, c.XIII, XIV, c.XVII, XVIII, c.XV (iiber das letzte

vrgl. Spengel Abh. d. bayr. Akad. philos.
-
philol. Kl. II. 1837 S. '24211. und Reinkens S. 54 f.) In Bezug auf die

Stellung des c. XVI scheint unsrer Meinung auch Giinther zu sein, da er S. 272 den Inhalt desselben hinter dem
des c. XI ausfiihrt.

*) S. 06. 2
) Auch der weitre Ant'ang des C. XIII, 52b31: LtetSi] ovv del rr/v avv&eaiv flvai Tijg xcuWoTtig

roa-'toSia; /tij art/.r/i' u/./.a xexisyftertjv xai ravrtji' tpoftsQ&v xai s/.eeivcov elvai fiiftrjiixrjv, rovro yao TStor Ttjs TOiavrtjf

fti/it'/ofcos loiiv, XQ&IOV ftev S>~j/.oi> on XT/., kann unmoglich richtig iiberliefert sein. Derselbe enthiilt eine Folgerung,
t'iir welche in dem Satze mit e.-ieiol/ ein zweigliedriger Grund angegeben wird. Gefolgert wird, wie der Schick-

salswechsel am besten gestaltet werden miisse, die begrundenden Momente sind die, dass die schonste Tragodie
eine verwickelte und Nachahmung von furcht- und mitleiderregenden Ereignissen sei. Da nun im folgenden die

Arten des Schicksalswechsels anf die Erregung von Furcht und Mitleid begriindet werden, so kann der erste Um-

stand, dass die verwickelte Tragodie die schonste sei, nur der Grund dafiir sein, dass iiberhaupt ein Schicksals-

wechsel stattfindet. Darnach wiirden die c.XIII aufgestellten Gesetze nur fur die verwickelte Tragodie gelten;

nur in ihr wiirde sich ein Gliickswechsel finden, und ihr Charakteristicum, die Peripetie mit der ^er/Jo/lij i^f

rvy_t]s identisch sein. Am bestimmtesten vertritt diese Ansicht Teichmiiller I. S. 72. Doch Peripetie hat, wie wir

nachgewiesen, eine viel engere Bedeutung, und der Gluckswechsel eignet ieder Tragodie. Darum hat Susemihl,
nm die Beziehung des c.XIII auf alle Tragodien zu ermoglichen nfxfeyfier>iv als Glossar gestrichen: ,,die schonste

Trago'die ist freilich nach dem obigen dieienige, welche nicht einen einfachen Verlauf nimmt, aber doch muss

auch eine solche, die dies thut, eine nachahmende Darstellung furcht- und mitleiderregender Ereignisse sein, denn

eben dies ist ia eine unterscheidende Eigentiimlichkeit aller tragischen Darstellung." Aber die zunachst temporale
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und scharf ausgesprochen, und unsre Behauptung gewinnt noch an Wahrscheinlich -

keit, dass eben durch die Art, wie Aristoteles das Wesen der Fabel erlautert,
die naturgemasse Annahme bestiitigt wird, dass er die dramatische und tragi-
sche Beschaffenheit als Einteilungsgrunde fur die Arten der Tragodie ange-
nommen hat. Und zwar kann iede Tragodie nach iedem der beiden Einteilungs-
griinde bestimmt werden, so dass dieselbe entweder als einfach und pathetisch
oder als einfach und ethisch, entweder als verwickelt und pathetisch oder als

verwickelt und ethisch bezeichnet werden kann, wie denn Aristoteles selbst die

Jlias einfach und pathetisch, die Odyssee verwickelt und ethisch nenut 1
).

Wie lasst sich nun aber unsre Hypothese, dass Aristoteles fiir die vier verschiednen Fabel-

uud Tragodienarten zwei Einteilungsgriinde hat, mit den beiden Stellen 52 b9 und 55b33 in

Einklang bringen, von denen iene drei, diese vier artbildende Momente zu erwahnen scheint? Die

crste Stelle bietet in der vorliegenden Fnssung: 6co utv olv iov /nt&oi- iiigrj Tteqi ravi' fail,

ittTtia y.ai avayvfagtats, TQIFOV de 7r#oc. foi'tior dt Tt^tTiiiEta (.liv -/.at avayvwQtaig ttQrpai, T

dt fart irgai'K (fOaqir/.^ /.*&. auch ohnc Riicksicht auf unsre Hypothese mehrere Anstosse. Denn

sie enthiilt folgenden Gedankengang: Zwei (im Vorhergehenden erwahute) ut'gij
des Mythos, Peri-

petie und Anagnorisis, beziehen sich also hierauf, cin drittes (hierauf beziigliches) f.tfgos
ist das

Pathos. Von diesen sind Pcripetie und Anagnorisis (im Vorhergehenden) schon erlautert worden,
das Pathos aber ist eine verderbenbringende oder leidvolle Handluug usw. Beide Siitze enthalten

im wesentlichen denselben Sinn und dieselbe Anlage, die Zusammeustellung zweier schon be-

sprochnen utQrt ,
die Gegeniiberstelluug des noch zu besprechenden dritten fttgos. Kein Zwischen-

gedanke ist vorhanden, welcher die Wiederholung ertraglicher machte 2
). Sodann ist die Beziehung

auf das Vorhergehende, wie man dieselbe auch verstehen mag 3
),

mit den Worteu ,,7teQi rait'"

einerseits zu allgemein und unbestimmt ausgedriickt, zumal wenn unmittelbar vorher c. XVI ein-

zuschieben ist
4
), andrerseits ist sie zu weit reichcnd, da dieselbe grammatisch auch das, was als

C'oniunction rxetA!/ nimmt wohl naturgemiiss die logischf licdi-utnng des (irundes an, dorli ist uns wenigstens kein

Beispiel bekannt, in welchem sie sich zu der weitren Stufe der adversativ-causnlen, der concessivcn Bedeutung
cntwickelt hat. Daruin lesen wir: f.-mfi!/ orr fit/ TI/V ovv&totv y.a! TI;C xatiunr/s tQttycitilas, /i!/ n.T/i/; ut./.a .Tf.T/fjy-

)/;; xar'avri/r (fojicowr xai It.ffiroiv rirni fit/it/jixt/r, XT).: da nun die Composition aueh der scho'nsten (niclit der

einfachen, sondern derverwickelten)TragOdie ihremWesengemass (eben als Tragodie, abgesehen vonieder Steigerung

derselben) die Nachahniung von furcht- und initlciderregenden Ereignissen ist denn dies ist ciner derartigen tragi-

schen) Naehahmung eigentiiralich usw. Der Zusaiinnenhang aber dieses Satzes mit dem ersten des Kapitels ist der,

dass in ienem das fo-'ov roa~>o>f>ia;: als der none Gesiehtspunkt in der Erlauterun? der Fabel angekiindigt, in

diesem das Wesen desselben angegeben wird.

1
) 59bl4. Gegen die Miigliehkeit dieser Combinierung spricht durchaus nicht (wie Susemihl Rhein.

Mus. XXVIII S. 322 meint) der Umstand, dass Ar. 50al fiir die vier Arten der Tragodie vier versehiedne Bei-

spiele anfiihrt.

2
)
Darum will M. Schmidt zur Herstelhing einer flicssendcn Gedankenverbindung die Worte: roi'rwv fa

xtoi.-itreta xai avayvdiQiais cfoyiat ausstossen. Die von Vahlen 3
p. 152sq. zur Rechtfertigung der Wiederholung an-

gefiihrten Beispiele passen nicht, da dieselben eine anders geartete Wiederholung oder mehr als eine blosse Wieder-

holung enthalten. Gleich in dem ersten Beispiel, metaph. K.8. 1065al: tart &!/ TO ovfiflt/}t]xos S yiyvfiat per, ovx

atl 6' ovS' f &vayxi<]s ov&' (o? r.-r TO jioii'. it (lev ovv fan TO avfifie(}t]x6s t~(?t]Tai, dion S'ovx fartv txioTt'j/it) rof Toiot'rov

6ijJiov wird nicht die Erklarung des Begriffes ,,zufa'llig" wiederholt, sondcrn gesagt, dass derselbe erlautert worden ist,

urn an die Definition eine Folgerung zu kniipfen: aus dem dargelegten Wesen des Begriffes ,,zufallig" folgt usw.

3
) Hermann p. 126: nigi rart bezeichnet aaiioitira et ^Aoxr/y omninoque earn tragoediae divisionem quae

simul constituendis tragoediae generibus inserviat, Vahlen s
p. 125 ntgl TOUT' eon h. c. in eo aunt, ut tit ileeiva xai

fojiHQa efficaciora reddant exjtltj&i. hinc enim 9. 1452al profectus erat. Nach unsrer Auffaasung miisste .-in>'i

die Beziehung auf die dramatische Seite der Tragodie ausdriicken. *) vrgl. S. 22 Anm. 2E.
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das dritte fieQOs angeftihrt wird, das Tta&o$ mit umfassen wurde 1

), dessen Wirkungskreis doch

von dem der Peripetie und Anagnorisis sebr verschieden ist. Den dritten Anstoss finden wir ge-

mass nnsrer Hypotbese iiber die Einteilungsgriinde der Fabel- und Tragodienarten darin, dags

Aristoteles drei selbstandige nnd tinter einander coordinierte artbildende Memente anznftihren

scheint. Alle drei Anstosse aber verschwinden, wenn mit geringer Aendernng gelesen wird: di-o

pev ow TOV fivS-ov jue'gij' ft(>i roniT ean rreQiTttreia xr/l: ,,Es gibt nun aber zwei Erecheinungsformen,
zwei fortlanfende Beschaffenheiten des Mythos (bisber war nnr von einer, der dramatischen Seite

desselben die Rede; die Fortfuhrung des Gedankens liegt also in dem an significanter Stelle

stehenden dvo). Auf ein und dasselbe, auf die eine Erscheinungsform desselben bezieben sich

Peripetie und Anagnorisis. Ein Drittes 2
) aber, welches die zweite Erscheinungsfonn, die tragiscbe

Seite desselben, ausmacht, ist das TTCC&OS. Von diesen (drei) Stucken sind Peripetie nnd Ana-

gnorisis schon erlautert worden, das dritte aber bedeutet usw. In dieser Fassnng ist die Stelle

ohne lastige Wiederholung, steht in klarem nnd sicberem Zusammenhange nnd bestatigt nnsre

Hypotbese, dass Aristoteles als die artbildenden Momente des Mythos und der Tragodie deren

Form und Inhalt ansiebt. Ebenso leicht fiigt sich dieser Annahme die Stelle, in welcher der

Philosoph vier artbildende Momente anznnehmen scheint, 55b34: rpay^d/ag 6e eaty elai reaaafa,
zoaavra yog -/.ai ra

(itgrj fta'^rj, 13 juev xxrA,. Weder ist hier, wie Vahlen 3
) nachgewiesen, an die

quantitativen Teile 4
) aus c. XII noch an die nach Abscheidung der musikalischen Composition

und der Scenerie, als welche der Tragodie nur uneigentlich zukommen, noch iibrigbleibenden vier

qualitativen Teile aus c. VI, noch endlich, wie Vablen seinerseits vermutete, an diese alle 5
) zn-

sammengenommen zu denken. Diese Ansiebt hat iener Gelehrte in seiner neuesten Ansgabe selbst

aufgegeben, aber die dafur eingesetzte Hypothese, dass Aristoteles unter den jw*'^ die vier in den

vorhergehenden Kapiteln behandelten wichtigeren Teile der Tragodie, den einfacheu und znsammen-

gesetzten Mythos, das Pathos und das Ethos verstehe, miissen wir schon aus dem Grunde ab-

weisen, weil nach unsrer Annahme die Charakteristik erst hinter dem c. XVIII behandelt wird 6
).

Dagegen macht der Umstand, dass die in den nachsten Worten gegebne Definition der znsammen-

gesetzten Tragodie mit der Definition des zusammengesetzten Mythos in c. XI vollig iibereinstimmt 7
),

unzweifelbaft, dass Aristoteles unter den
/wi^ij

dieselben Stiicke versteht, auf welche er an iener

Stelle ausdriicklich die Arten des Mythos begrundet
8
). Da er nun aber an iener Stelle nnr zwei

Einteilungsgriinde anfiihrt, so kann sich die Vierzabl der Tragodienarten nicht nach der gleicben

Anzahl, sondern nur in Gemassheit iener ergeben. Darum muss ,,roaavTa yog y.ara (TO) piq^

tktZ&ij" gelesen werden; der begriindende Zusatz wird eben durch die Zahlabweichung der Arten

und ihrer Unterscheidungsgriinde hervorgerufen. Die Gemassheit aber zwischen beiden besteht

darin, dass aus iedem der beiden Einteilungsgriinde sich zwei, zusammen also vier Arten er-

geben. Auf dem Nichtvorhandensein oder Vorhandensein der Peripetie und Anagnorisis oder eines

von beiden Stucken beruhen, wie wir gesehen
9
),

die einfache und zusammengesetzte Tragodie;

!) Daher will Bursian Jahns Jb. LXXIX S. 755 mol als Dittographie von ftegtj ausstossen.

2
) Zu Tgirov ist also nicht fifgos zu erganzen, sondern dasselbe ist snbstantivisch gebraucht

3
)

a. a. 0. S. 135 und 8
p. 192. 4

) Wonach nur eine aussere ziffermassige Gleichheit zwischen den Teilen

und Arten der TragOdie bestunde, Spengel, Abh. d. bayr. Akad. d. W. philos.-hist. Cl. II 1837 S. 249.

5) Nach dieser Annahme miisste sich der begrundeude Satz rooavra yog xrL auf einen ausgefallnen Satz be-

ziehen, in welchem Ar. aussprache, (lass er hier von seiner am Schluss von c. VI ausgesprochnen Behauptung ab-

weiche, dass auf iedem der sechs (tegtj der TragOdie auch eine besondre Art dereelben bernhe. Vahlen a. a. 0. S. 135.

6) vrgl. 22 Anm. 2 E. 7
) vrgl. S. 10 f. 8

) Dabei ist die palaographisch schwierige Coniectur von

Tyrwhitt p. 144 ,,ra fivticov" fiir ra pepr] u. von Ueberweg krit. Anh. z. Uebers. S. 101 ,,ra ftv&ov" oder ,,rov pv&av"

iiberfliissig, da in dem ganzen Zusammenhang von der TragOdie hinsichtlich ihrer Handlung, d. h. also des Mythos
die Rede ist, vrgl. 330 f., die Beziehung der fiefw auf diesen sich also von selbst ergibt,

9
) S. 8 f.

4
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auf wclchen Modificatiouen der leidvollen Handlang aber die pathetische and
ethische Tragodie hcruhen, das soil nunmehr, wo wir nnsre principielle Anf-

fassang aas dein Wortlaut der Poetik nachgewiesen haben, den Schlnssteil der

ganzen Untersnchung bilden.

Die Erlauteruug des Aristoteles dariiber ist verloren gegangen; die Darlegnng der etbi-

schen Odysseefabel gewahrt auch keinen Anhalt, da der Philosoph nicht aucli die Fabel der pa-

th ctiscben Jlias heransgeachalt hat, diese aber keineswegs unbestritten ist
1

). Wir miissen daram

mit ansrer Combination an den erbaltuen Tragodien selbst ansetzen. Im Aiax und der Antigone
stellt Sophocles das Todesgeschick beider Heldengestalten dar; doch in wie verschiedner Weise

liisst er dasselbe iiber sie kommen. Aiax begeht im gottverhangten Wahnsinn eine so schmach-

volle That, class er zur Siihnnng der befleckten Ehre nicbts andres thun kaun, als aus clem Leben

fliehen Es handelt der Held also im befangnen Zustande, in vb'lliger Willensgebundenbeit ;
das

Leid und Todesgeschick wird durch eine fremde Gewalt iiber ihn verhangt. Antigone dagegen
hat die Wahl zwischen Leben und Tod. Wohl wird sie durch die Stimme des Herzeus gemahnt
den geliebten Brnder zu bestatten, inn seinem Schatten Rahe zn gewahren, doch eingedenk des

schmachvollen Ungliicks, das bereits auf ihrem Geschlecht lastete, eingedenk der schrecklichen

Strafe, welche Kreon den Uebertretern seines Gebots angedroht, hatte sie sich umso eher dafiir

entscheiden kbnnen, mit Gebet und stillem Gedenken die Manen des Bruders zu versb'bnen, als

schwache Frauen nicht berufen sind gegen den Willen der Machthaber anzukampfen. Zu solchem

Verhalten liisst sich denn auch die zartere Ismene bestimmen; sie selbst aber entscheidet sich in

der Starke ihres Fiihlens und Wollens mit klarem Bewusstsein fiir eine Handlungsweise, welche

ihren Tod nach sich ziehen muss. ,,Du hast das Leben dir gewahlt und ich den Tod" so lasst

der Dichter*) die Heldin selbst ihrer Schwester gegeniiber die Freiwilligkeit ihres Thuns hervor-

heben. Und ebenso treffend bezeichnet Oedipus die Unfreiwilligkeit der von ihm verubten Frevel:

,,Sind ia doch die Thaten, die ich iibte, mehr erlitten als vollbracht von mir." 3
) Dem nach

behaupten wir, ist eine Tragodie pathetiscb, wenn der Held der angegriffue, ge-
triebne und leidende ist und unfreiwillig und gebanden handelt, ethisch 4

) aber,
wenn derselbe der angreifende 5

), treibende und wirkungh ervorrufende ist und
sich in voller Freiwilligkeit befindet. In iener wird das Geschick des Helden
durch die Einwirkung der iiusseren Verhaltnisse, durch die Starke einer fremden

Macht, durch die Gewalt des blinden Schicksals gestaltet; in dieser ist es der

Held selbst, welcher sein Geschick durch die Stiirke seines Wollens und Voll-

bringens bestimmt. ,,In deiner Brust sincl deines Schicksals Sterne", dies ist also scbon eine

antike Anschauuug, und einseitig ist die Auffassung von Lenz, welcher 6
) zuerst in Deutschland

den Unterschied des modernen und antiken Dramas dahin bestimmt hat, dass ienes Schicksals-,

dieses Charaktertragb'die sei. Vielmehr waren beide Richtungen im Altertum vertreten, nur dass

iene infolge der eigentumlichen Vorstellung des <pd-6vos d-eaiv vorwaltete und immer mehr hervor-

trat, ie mehr die politische Macht der Griechen verfiel und mit der Kraft des Volkes sich auch

in dem einzelnen das Gefiihl personlicher Kraft minderte. Jetzt erst sind die Worte 50a24: evt

avsv fisv Tt^a^etag OVK av yivoixo r^ay^dla, avev df fawv ytvott av. at yag T&V vtiov rrkeiarojv

t elalv xat okwg TtotrjTai rtoHol TOIOVTOI, ganz verstandlich 7
). Diese unsre Auffassung

!) Glinther S. 542. 2
) Ant. 553 (Donner). ) Oed, Col. 261 f. (Donner).

4
) Entsprechend der 50b8: eartv Se fjftoz /tev TO TOIOVTOV S SrjloT rijv nQoaiQeoiv gegebnen Definidon, vrgl.

Rhet. r 16. 1417al7. 5) T̂(^svo? 55b22. ) Ges. Schriften herausg v. L. Tieck II 211.

7
) Dementsprechend lasen sich auch die Worte 60a 11: tv&vs ciadyei Svdga fj ywalxa f/

aAAo n fj9oe xai

oi>Siv aqfy ai.3.' ejorca. fj^r\ in dem Sinne fassen, dass Ar. in der Epik des Homer eine kraftvollere Gestaltung

der PersOnlichkeiten findet als in den Epen der iiingeren Dichter.
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des Unterechiedes zwiscben der patbetischen and etbischen Tragodie wird durch eine Stelle in der

Repnblik des Plato wahrscheinlicb gemacht. Im zehnten Buch will dieser Philosoph in seinem

Staat nur Gesange fiir die Cotter und Loblieder fur die Helden aufnehmen, 607 A, indem er die

gesamte iibrige Dicbtung von dem Begriffe der Mimesis' aus verwirft, die sicb ia namentlich bei

denienigen Oicbtern iindet, wclche ri^c rqayr/.J^ rtoirjaetas
artrorrai fv iafifaioig y.al iv irrcai,

602 B. Aus dem Begriff der Nachahmang folgert er namlich obiectiv, dass die Dicbtknnst anf

der dritten Stufe von der Wahrbeit stehe, 599 A, und mit einem Dritten von der Wahrheit aus be-

schiiftigt sei, 602 C, subiectiv, dass sie mit dem schlecbteren Teile des menscblichen Gcistes in

Beziebang stehe, 603 B, und die zum Gram binneigende und mannigfaltige Gemfitsart starke,

605 A. Den Beweis dieses zweiten Teiles beginnt Plato 603C mit den Worten: ft^cnrovtas, yxx-

jUV, av&Qwnovg lupeiTai ij jUt/]rrxij (itaiovs 1} fKOvaiag 7rgaetg >" i* TOV ftQotrsiv 1}
ev

olof-tevovs ij xoxcug rteTtQayevai xat ev TOVTOIQ Sri rcaow
tj ^.VTtovftevovs i] jca/povrag. (irfii

a/.).o

jtaqa ravra; ov6ev, durch die letzten Worte ausdriicklich hervorbebend, dass er durch die ange-
fuhrte Gliederung den tragischen Inhalt der Dichtnngen erschopft babe. Die -iQu^et^ piutot aber,

das sind eben die Tragodien, in welchen der Held als das Obiect der ansseren Yerhaltnisse er-

scheint, die TtQa^eig ktovaiai die ethischen Tragodien, in denen er sich gewissermassen zum Subiect

derselben macht. Und ietzt zeigt sicb auch in der Poetik des Aristoteles selbst dieselbe Unter-

scheidnng. Kachdem der Philosoph in c. XIII dargelegt, wie der Schicksalswecbsel in Absicht

auf Erregung von Furcht und Mitleid gestaltet werden miisse, ffigt er 53al9 die inductive Be-

merkung hinzu, dass sich fur die dargelegten Bedingungen nur wenig Sagenstoffe als geeignet
erwiesen batten, dass sich darum die Tragb'dienstoffe auf wenige Sagenkreise beschrankten, 010*

l j&Xfialtava y.ai OldiTtow xat OqtOT^v -/.at MsteayQOv ~/xti Qveartiv xat Trfayov KOI 0001$

avn(ilfirf/.v 1J
rtaSslv deiva r

t rcoi^aai. Von den genannten Helden begehen nur zwei,

Meleager und Telephos, welche beide die Briider ihrer Mutter toten, die leidvolle That in freier

Entschliessung, die Muttermorder Alkniaon und Orestes handeln unter dem Zwangeeiner scbreck-

lichen Pflicht, Oedipus und Thyestes geraten durch die willkurlicbe Fiigung des Schiksals in

Blutschaude 1
). Der von uns aufgestellte methodische Gegensatz in der Anlegnng und Gestaltnng

der leidvollen Handlung ermoglicht sodann allein ein vb'llig widerspruchsloses Verstandnis der

Unterscheidung, welche Aristoteles zwiscben Jlias und Odyssee trifft. Obgleich einer gegen viele,

entschliesst sich der gottliche Dulder mit Gewalt sein Hausrecht gegen die Freier zu wahren, da-

rum ist die Odyssee ethisch; Achilles, welcher die Bitte der Achaer und die angebotne Genugthnung

starrsinnig zuriickgewiesen, wird durch den Tod des Patroklus gezwungen, von selbst seinen Groll

gegen Agamemnon aufzugeben und wird von der Notigung der heiligen Freundespflicht erst durch

die Tolling des Hektor und die feierliche Bestattung des toten Freundes gelost, darum nennt

Aristoteles die Jlias pathetisch. Eudlich entspricht unsre Hypotbese auch der Stellnng, welche

der Philosoph in c. VI dem Ethos zuweist. Dasselbe ist ein nicht notwendiges *) peQOs der Tra-

godie und steht zu dem ersten II.-'MI^ derselben, dem der Handlung und dem dritten der Gedanken-

bildnng in dem Verbaltnis, dass diese wobl ohne ienes, ienes aber nur an diesen in die Erschei-

nung treten kann. Die diavoia ohne ^og, die reine Gedankenaussernng ist die Fahigkeit das

Angemessne und in der Sache liegende darzustellen 3
), die ethische Gedankenbildung ist die

Kundgebung einer Willensentscheidung. Die Handlung ohne Ethos wird dnrch die ansserhalb des

Helden liegenden Umstande veranlasst; in der ethischen Handlung bildet dessen eigene Willens-

entscheidung die treibende Kraft: ol'xow OTCWS TO q&r) m^awvrai TtQcmovaiv, aUa ra fay avp-

vrgl. Glinther S. 319. *) 50a24 m avcv p'ev jiQ&t;ea>s ovx av yevoiio TQ<if(al>ia, Srev df tf6an> yeron* or.

50b5 TO Heyeiv dvvao&at ra ivdvra xai ra aQfiorrovra.



[itQcdctu^avorai dia Tag Tr^d^et^
1

); dem entspricht vollig das Verhaltnis, in welches darch Unsre

Hypothese iiber den Uaterschied der pathetischen und ethischen Tragodie das Ethos /,ur Handlung

gebracht wird *). Es eriibrigt noch, tnnsre Erklaraug der verschiednen Tragodienarten an den er-

haltnen Drainen selbst aufzaweisen. Doch da wir den uns zagebilligten Itaum bereits iiberschritten

haben, so soil dies den Gegenstand einer besonderen Untersachnng bilden. Hier begnagen wir

HUB zum Schlasse damit, ansre Hypothese uher den Unterschied der pathetischen and ethischen

Tragodie darch den Hinweis uuf die Thorie des mqdernen Dramas za bekraftigen. Denn auch

diese 3
) erachtet es als ein wichtiges Unters'cheidungsmerkmal, ob der Held der treibende oder der

getriebne ist, nur dass sie, da das moderne Drama im Gegensatze zom antiken auch die Ent-

wieklung der Schiirzang mr Darstellang bringt, nicht nar das Verhalten des Helden von der ge-

storten Ordnnng bis zar Katastrophe, sondern auch vom Anfang bis zum Storung selbst nach

diesem Merkmal beurteilen and da die absteigende Handlnng die Reaction gegen die aufsteigende

ist, in ieder einzelnen Tragodie den Gegensatz des Verhaltens constatieren mass : ein offensives

Verhalten des Helden in dem einen hat ein defensives Verhalten in dem andern Teil zar Folge.

Eine ethische Scnarzang bedingt eine patbetische Losung, eine ethische Losang setzt eine pathe-

tische Schurzung voraus.

-HK-

Kritisch behandelte Stellen:

1
) 52a2. Fiir: L-rei de oi' ftdvov reieia; tail .todffo)? rj ftiftrjat; U/d xai tfofiegiov xai f/Leetvcav, raina Se

yivtrai xai fidltara xai /ni/./.nr orav -/ertiTai .1000 TIJV &6av 81 ai).t]ia wird die Lesart: ravra Ss ytverat xai

&i avrd xri. erwiesen und die Lesart: xai fiaHov orav yevqiat xara rf/v ddgav dt' <</././/. als mdglich hinge-
stellt. S. 21 n. Anm. 1.

*) 52a23. Fiir: cart Se Jiegi-tfreia ftcr f/ tif TO eraviiov r<ov ^oanofieveav fifTafloH/j , xaddxeg ti'm/rm wird die

Lesart: COTI Sc xtQixheia ftev f) el? TO evavriov rD>> .Toario/tevwv fJ.CTa/}oA.i'/ , xa&' o.Tfo fig>/Tai erwiesen. S. 13.
3
) 52a38. Fiir:

f] yao TOiavri] avayvtooioif xai xtotxeifta
/;

elsov cl-ft
i) tpoftov wird die Lesart: / ;'do TOtavrr]

dvayvaigiais xai xeQuiercta xai eAeov i;ti T] tpdfiov erwiesen. S. 15.

*3 52b9. Fur: Svo ftev ovv TOV fii'&ov fiegt] xegi raft eori, xeQixiieta xai avayrdioiais, TOITOV 6e .td&of wird

die Lesart: 8vo fiev ofv rov /tu&ov fteprj- xegi ravi con nfgtnheta xai dvayvtogioi*;, igirov 8e xd&o$ erwiesen. S. 24f.
5
) 52b29. Fiir: <av de Set aTOza&odai xai a deT tidafitiodai avviardvras ror, fit-9ovs xai xo&ev carat TO Tijf

rQaytp&lae tgyov, t<ptl-fjs av eirj iexreov rot; vvv ttgrjftevois wird die Lesart: <av 6s ScT aro/_dffa&at xai a Set fv/.afieTodat

arvtoravras rovs fiv&ovf i.e^.cxraf xodev ok tarat XT/., erwiesen. S. 22f.

1) 50 a 21.

2
) Bei diesem eigentumlichen Verhaltnis zwischen dein f)&o? einerseits und (der Sidmia und) dem /~#oc

andrerseits, wie es in Uebereinstimmung mit c. VI in unsrer Hypothese iiber den Unterschied der pathetischen
und ethischen TragOdie zu Tage tritt, fallt ein neues Licht auf die vielumstrittne Stelle 59b8ff.: in Se rd etSrj

-ravrd deT fyeiv xri.., fiber deren principielle Auffassung wir uns schon oben (S. 20, Anm. 2) entschieden haben. In-

folge ienes Verhaltnisses miissen wir namlich von den Erkliirern der Stelle, deren principielle Auffassung wir

teilen, in einem Punkte abweichen. Dieselben yermissen namlich in der Aufzahlung der ftegt] der Trag8die die

Erwahnung des Ethos; darum schiebt Bursian, Jahns Jb. LXXIX S. 758, Spengel in den Abhd. d, bayr. Ak. d.Wiss.
IC1. XI Bd. II Abt S. 68, M. Schmidt in der Ausgabe rd ij&r) zwischen en und rde Siavoiag (59bl2), Susemihl
in dem vorhergehenden Satze y&ajv hinter .-rai^^qrcov, Christ vor diesem Worte ein; vrgl. Spengel in der Streit-

schrift gegen Vahlen 1875 S. 32. Doch wir behaupten ienem Verhaltnis zufolge, dass die Stelle, sowie sie liber-

liefert ist, sich richtig verhalt. Das fj&o? wird deswegen nicht besonders erwahnt, weil dasselbe bei der Erwah-
nung der xa&tjfiara (und der dtdroia) mitgedacht wird, als an welchen es in die Erscheinung tritt.

) G. Freytag S. 91 ff., Giinther S. 406 f.
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6
) 521)31: Fur: artidi] ovv dti Ttjv ovv&eotv itvat

rijs xaiAtartjf Tpayojduit pi) dxiijr O./J.UL xtxltyfitvtjv

Tavn/v (fojiroiav xai eiitivaiv tlvai /u/ir/Tixt'/y, XTl. wird die Lesart: sxttor/ ovv det Ttjv oi'v&eoiv xai Tije xaiitorris

dlag, pi) axlijf d/Ua xcxleyfj.evt)s, HOT avTtjv <f.ofieuu>r xai eifetvtov ttrat fit/itjTtxrjv, xti. erwiesen. S. 23, Anm. 2.

') 55b25. Der iiberlieferte Text: Ibri de xaarjs TQa-/<yd{as,
TO /lev deois TO de ivaif, TO ptv Ifctftfev xai frta

i<ov eaai&tv xoiAdxts y deatf, TO de kouiov
fj ivote wird in einer nenen Erklarung al richtig erwiesen. S. 4.

**) 55b34. Ffir: Ti>n'><i>dlas de stoij tlai reaoaga, TOOOVTO -'aa xai Ta fifij'j f/.t'/i?^, '/
UFT XTi. wird die Lesart:

TQay(i)dias de tiat) ttoi rrnmioa, toaavTa yog xara (Taj ficgt] eiex&g erwiesen. S. 25.

') 56a 8. Fiir: olxaiov de xai Toayepdiav ii/./.>/i' xai rt/v avwv, ieyetv ovdev foox T<

.T/.IIXI/ xai Mots wird die Lesart: dixatov de xai Tga-/(pdiav o/.t)v,Kal ttjv avojv tiyetv ovd* tv

wiesen. S. 5f.

10
) 56alO. Fiir: ,-ioU.oi de xtegatres fv i.vot>oi xaxw;- del de &p<p<o act xQOTtto&at wird die Lesart: otT

de aii<fio ovyxQOTeToftat erwiesen. S. 7 Anm. 1.

u
) 59b8. Der iiberlieferte Text: fti de Ta etdr; ravTa deT e%ea> Trjv ixwioiiav Tfj Toay(pdiq i) yog aniijv

f] amityfievrjv i) fi&ixrjv fj xa&rjtixqv xai to ftegtj IJa) ftelaxouas xai oy>ta>s ravra- xai yog ntQvietti&v dti xai ara-

yra)Qiae<ov xai jia&rjftaTaiv, fit TOS diavoias xai TTJV i.e^tv t^eiv xa'/,<.7>; wird in einer neuen Erklarung als richtig er-

wiesen. S. 28, Anm. 2, vrgl. S. 20 Anm. 2.

- +

TOVTO 6e &v q avrij

to5 [tvdty xri. er-

Druckfehler:

S. 2 Z. 5

S. 2 Anm. 3

S. 3 Anm. 2

S. 3 Anm. 3 Z. 28

S. 4 Z. 18

S. 4 Anm. 2

S. 5 Z. 1

S. 6 Z. 23

S. 6 Z. 25

S. 7 Anm. 1

S. 10 Z. 18

S. 15 Z. 12

S. 15 Z. 13

S. 15 Anm. 2

S. 16 Z. 36

S. 20 Anm. 2 Z. 23

S. 23 Anm. 2 Z. 13

S. 23 Anm. 2 Z. 19

S. 24 Anm. 3 Z. 2 1. Vahlen3p.l52
S. 24 Anm. 3 Z. 3 1.

in verhangnisvoller Weise

(etvai /.eyio)

e avrov del TOV ni'&ov

welches anzunehmen

auf c. XVIII der Poetik

aus den Worten: ma
welche sich

durch leichte Textesiinderung:
oi'o' tv toto riS ftv&ro

Erklarung ,,es muss aber immer

beides Beifall finden"

O/.OV

e/.tov

oi'fi/JrjacTai. So ersoheint

eine einigermassen

fassung

zu ermoglichen,

Si

f. in ve rhangnissvoller Weise

f. feivat i.eyti?)

1. ff aiToi1 TOV fiv&ov.

f. welchen anzunehmen
f. auf c. XVIII. der Poetik

f. aus den Werten Zria

f. welcher sich

f. durch leiehte Textesanderung
f. oi'd' ev toft) rd> ftvfaa

f. Erklarung; es muss aber immer beides Beifall finden

f. o/ov

f. x

f. eieov

f. ovfifii/aeTai scheint

{. cine einigermassen
f. assung
f. zu ermoglichen
f. jiexAeyfievtjG

f. Vahlenp.l25
- f-

6c

Nfachtrag. S. 14 Z. 30 1st fur ,,seinen Vater getotet habe" zu lesen: den Mann getotet habe.

mit dessen Fran er ehelich verbunden sei.
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